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Campanus ager. Dieser TeilNJer.-rfjmiadien pxwatipessidebant, eoemeret, [u]t publieus fieret

;

Staatsdomaenen, der in der agrarpwrtis^lfeft J5e-| c. -et' ffossesnid[r]es Lentulo coneesserunt pretia eon-
wegung der Republik eine so hervorrageircfe-'fiaifa^: siitueret. nee fefellit vir aequus ; nam tarda mode-
gespielt hat, umfasste das gesamte Territorinm ratio[ne] usus est, ut et [r]ei p. eommoda et
des ehemaligen Municipium sine sufragio Capua, [po]ssess[oru]m temperafnjs [in tabulas publi-
das 211 v. Chr. zur Strafe fur seine Emporung eas] ad [i]u[g]e[rum milia] quinquaginta (vgl.
erobert und aufgelost worden war. Nur von diesem Cic. ad Att. II 16, 1; de lege agr. II 76—78)
a. G. soil hier gesprochen werden und nicht von [referrjet. agrum [e]um in [fundos] minuftjos
jenen Landstrichen, welche bei dem ersten An- divisum [mox ad pr]et[i]um indietufm loeavit
schluss Capuas an Eom 340 v. Chr. dieser Ge- 10 et muljto plures [quam sperarant agros ei rei]
meinde abgenommen worden waren, dem ager praepositus reciperavit formamque agrorum in
Falernus und dem ager Stellas, die nach ihrer ae[s] incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam
Erwerbung eigentlich gleichfalls als a. G. be- postea Sulla corrupit, Licinianus p. 15. Cic. de leg.
zeichnet werden konnten; da das Gebiet des Fa- agr. II 81. 82. Aus wenig spaterer Zeit stamint
lernus rasch an romische Biirger in Ackerlosen ein Terminationsstein , der ausser den Grund-
verteilt und daraus bereits 318 die Bih-gertribus buchsmarken die Nainen G. [Se]mpr[on]iu[s Ti.
Palerna gebildet worden ist, wahrend der Stellas f. Grae(ehus)] , Ap. Claudius G. f. Polc(ker),
maioribus consecriert wurde (Suet. Caes. 20, vgl. P. Licinius P. f. Orasfsus) Illvir(i) afgris)
Momm sen CIL X p. 460), war die Rechtslage ifudicandis) afdsignandisj tragt, CIL X 3861
dieser Landstriche eine andere geworden, noch 20 (mit wichtiger Correctur der Lesung Not. d. scavi
bevor (211 v. Chr.) die capuanische Mark vom 1897, 122f.).

rOmisehen Staat eingezogen wurde. Dieser Eechtszustand erhielt sich, bis Caesar
In diesem Jahre ager omnis et tecta publiea als Consul, 59 v. Chr., im Verlauf der Vorberei-

populi Bomani facta, eeterum habitari tantum tungen seiner Ackergesetze auch fur die Dedue-
tamquam urbem Capuam frequentarique plaeuit, tion einer Colonie nach Capua und die Aufteilung
corpus nullum civitatis nee senatus tiee plebis des a. G. und des ager Stellas (durch XXviri
concilium nee magistratus esse; denn praesens Varro de r. r. I 2, 10. Mommsen St.-R. 113
utilitas vicit: nam propter agrum, quern omni 628f.) die verfassungsmassige Erlaubnis erhielt;
fertilitate terrae satis eonstabat primum in Ita- er hatte anfanglich den a. C. nicht mit in seinen
lia esse, urbs servata est, ut esset aliqua arato- 30 Adsignationsplan aufgenommen, Plut. Cat. min. 33.
rum sedes, Liv. XXVI 16. Noch wahrend des Dio XXXVIII 1 , 4. Wiederholt war das gleiche Ziel
hannibalischen Krieges

, im J. 205 , veranlasste von den Filhrern der demokratischen Partei schon
Geldnot die erste Verausserung ernes Teiles : agri friiher angestrebt worden ; von Ti. Gracchus (Plut.
Gampani regionem a fossa graeea ad mare Ti. Gracch. 8, aber so schiichtern, dass Cic. de leg.
versam vendere quaestores iussi, indicia quoque agr. II 82 behaupten konnte: duo Gracchi . . .

permisso, qui ager civis Gampani fuisset, uti is agrum Gampanum attingere ausi rum sunt), von
publieus populi Bomani esset Liv. XXVIII 46. Brutus 83 (der sogar die Deduction einer Colonie
Es muss aber damals in dieser Gegend noch viel durchsetzte und durchfiihrte , Cic. II 92f. , ohne
Terrain unverkauft geblieben sein

, da bei der dass indes, nach dem Siege der sullanischen Partei,
Deduction der Burgercolonien Liternum und Vol- 40 ihre Auflosung hatte verhindert werden konnen)
turnum 194 v. Chr. (Liv. XXXIV 45, der in dem und von Servilius Rullus 63 v. Chr., gegen dessen
gleichen Zusammenhang auch Puteoli, Salernum Antriige Cicero als Consul in vier Reden , von
und Buxentum mit aufmhrt, wie es scheint durch denen die ersten drei erhalten sind , sich ausge-
ra starke Kiirzung seiner Quelle) von den dedu- sprochen hat. Von der caesarischen Gesetzgebung
cierenden Triumvirn ager divisus est, qui Gam- (speciell von der lex Mamilia Boscia Peducaea
panorum fuerat (vgl. Mommsen CIL X p. 356). Alliena Fabia.), die das Mu.t ; fur die spateren
Auch 199 v. Chr. haben die Censoren sub Tifatis Stadtstatute geworden ist, sind in den Schriften
Acker vom a, C. verkauft, Liv. XXXII 7. Sonst der Feldmesser drei Abschnitte , c. 53—55 , er-
sollte die Bodenrente vom a. G., dem orbis terrae halten, I 263ff. (daraus bei Bruns Fontes iuris'
puleherrimus (Cic. de lege agr. II 76), in die 50 94f. abgedruckt). Naheres in der ausgezeichneten
Staatskasse fliessen, wofiir bereits 210 gesorgt Darstellung Momm sens CIL X p. 365ff. Im
wurde, Liv. XXVII 3, 1. Im J. 209 wurde ge- flbrigen vgl. Capua. [Kubitschek.]
radezu gesetzlich angeordnet: censores ut agrum Campanus morbus, nach dem Schol. Cruqu.
Gampanum fruendum locarent,lAv.XlVll 11, 8. zu Hor. sat. I 5, 62 hornartige Auswiichse oder
Die widerrechtlichen Occupationen von Privaten Warzen an der Stirne, den Schlafen u. s. w., die
veranlassten 173 ein SC, L. Postumium eonsulem in Campanien besonders haufig waren und noch
ad agrum publicum a private terminandum in heutzutage haufig sind. [M. Wellmann.]
Campaniam ire, eb&.XLII I, 6. 19, l,undnachdem Campanus pons, Mutatio der Via Appia,
der Consul seinen Auftrag ausgefuhrt hatte, ein zwischen Capua und Sinuessa (Tab. Pent. Geogr.
tnbumcisches Gesetz 172 v. Chr., ut agrum Oampa- 60 Rav. IV 34 p. 277 P. Itin. Hierosolym. 611), 9 rnp.
num censores fruendum (ocarent, quod factum tot von letzterem, 17 mp. vom ersteren Ort, an der
amvis post captam Capuam rum fuerat, utinva- Briicke iiber den Savo, wo sich der Ortsnanie
aw vagaretur cupiditns primtorum. Wie schwer S. Giovanni a ponte Campano noch bis in neUere
die Ube»griffe der Privaten erf'olgreich zu ver- Zeit erhalten hat. Erwahnt noch bei Horat. sat.
hindern waren, zeigt das Auskunftsmittel, zu dem I 5, 45 (rait dem sog. Porphyrio) und Plin. n. h.
die Regierung sich wenige Jahre danach, vor 162, XIV 62. [Hiilsen.j
gezwungen sah: dem Praetor urb. Lentulus sena- Campatius. 1) Campatius (Carpaithiusf),
tits permisit agrum Gampanum, quern omnem von dem ein Bonmot bei Quintil. inst. VI 3, 71.
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2) Sex. Campatius M. f. M. »., [praefecjtus

C Gaesaris (nach Bormann ist der Enkel und

Adoptivsohn des Kaisers Augustus gemeint), [eques

Rotjmanus, Illvir [aferej a(rgento) a(uro) f( lan-

do) fferiundo), trib]un(us) militum, [qui %n

mililtia decessit, CIL XI 3610. 3611 (Caere)
J

[Stein.]

Campenses, bei Hieron. ep. 15, 3. 5 (aus d.

J. 376) eine offenbar spottische Bezeichnung emer

von den Kometen. Dem Fulgentiuscitat (a. a. 0.

Campester in catabolicis infernalibus) ist schwer-

lich zu trauen. Vgl. auch C. Wachsmuth Vor-

rede zu Lydus de ost. XXVII f. [Riess.]

Cainpestre, ein die Schamteile verhullender

Schurz, so genannt, weil man ihn bei den fjbungen

im Maisfeld, campus, trug. So erklart bei Augu-

stin. de civ. dei XIV 17 und in den Glossen Mai

CI auct. VII 554f. s. einctus. Noch erwahnt
J 376) eine ofienbar spettiscne eezeicnuuug eiuei w- »— — ---• - •"„.„ w PT, T

k r/ien einnussreich|i Mrchlicben Partei. nach 10 Ascom zu Cic^ S«£ P^, 24 K. Bg.
e

.

ihm Arianorum proles und cum larsenstous

haerelicis copulati. Im Dialog adv. Luciferianos

28 (etwa 379 geschrieben) nennt er dagegen als

Christen, die nicht nach Christus, sondern a quo-

quam alio genannt werden, neben Marciomten

und Valentinianem Montenses sive Gampttas.

Nun ist Montenses als Spottname fiir die Dona-

tistengemeinde in Rom bekannt aus Hieron. chron.

ad a. 2371 und Optatus II 4 — auch bei Siricius

11, 17. Hist. Aug. Avid. Cass. 4, 7. [Mau.]

Campestres, Beiname der keltischen Matres

auf zwei britannischen Inschriften, CIL VII 510

(Benwell, 3. Jhdt.) Matrfibus) tribus Campe-

[strib(m)J et Oenio aim prifmae) [Hijspano-

rum Asturum Oordianae T. Agrippa

prae(fectusj templum a so[lo] [resjtituit; 1084

(bei Edinborough) Matrih(us) Alat&rvis et Matri-

b(us) Campestrib(us) eoh(ors) I Tungr(orum£
aA a 9371 und (JDtatus 11 4 — aucn oei oincius uftw/ wu.»<.^o„w «„, ™^ — -

< .' -,,.•' -. , VY-

eo ad eric Atae 2: tat Montenses gleich Dona- 20 insftantej Ulp(io) .
.

.

(centurwnej W«»»*)XX
ep. ad episc._amcae * i.u

| F/afertaeJ vOctricis). Auf vier anderen sind sie

tistae; wenn Hef ele Conciliengesck« II 46, 1

darin einen zweiteD Namen fur Novatiam flndet,

so bat er das die beiden Namen trennende vel

falsch verstanden — ; nach Hieronymus gegeben eo,

quod ecclesiam Romae primum in monte habere

coeperint, nach Optatus, weil sie keine Statte fiir

ihre Versammlungen gehabt und sic speluneam

quandam foris a civitate eratibus saepserunt,

ubi ipso tempore conventiculum habere potuissert

Vtaleriae) vfictrieisj. Auf vier anderen smd sie

bios als C. bezeichnet (VII 1029. 1080. 1114.

1129, samtlich von Soldaten geweiht; vgl. auch

Bonner Jahrb. XCIX 265). Dazu komruen die

stadtromischen Inschriften der equites singulares

(Bonn. Jahrb. LXXXI1I 105ff. nr. 1-13. 15. 16

und Notizie degli scavi 1891, 129 = Bull. com.

XIX 284) und vereinzelte Steine aus den Donau-

landern (CIL III 7904. 3667. 5910 = 11909.^x=rs=-.sS .fis-1:
bestatigt Montenses als den in Rom flblichen Na-

men ; im liber de unit. eccl. (contr. Donat. epist.) 6

redet er von den pauci Romae
_
Cutzupitani vel

Montenses, ebenso heisst es bei ihm ep. 53, 2:

der fur die wenigen Donatisten in Rom ordinierte

Bischof in urbe Roma Montensium vel Cutxu-

pitarum voeabulum propagavit. Dieser neue Name
— fur den Rupitae oder Rupitani nur eine iible

Corrector darstellt— stammt wohl sicher aus deT

mit den Suleviae (s. d.) zusammengestellt aui^dem

stadtromischen jetzt verschollenen Altar CIL VI

768. Die Reliefdarstellung, die denselben schmuckt

(abgebildetbeiMontfaucon Antiq. expl. pi. 223, 2.

Bonn. Jahrb. LXXXHI 79 und sonst), zeigt drei in

einer Nische sitzende Frauen (mit tumca und

palla bekleidet) mit Blumen oder Fruchten im

Schoss ; in der ausgestreckten Rechten halt jede

eine patera, die an den Seiten sitzenden halten
Corrector darstellt— stammt worn sicner aus uer ««c K.^ », — -« -~ —--

r)._]nt„
Sicanischen SPrache ;

Isidoru,
:

Hi^ de hae, 64 40^^^T^^S^t SS
meint denselben, wenn er zu dem Circumcellio-

nes dicti sunt eo quod agrestes sunt hinzufiigt:

quos Ootopitas vocant. In diesem eo quod agre-

stes sunt liegt die wahrscheinlichste Erklarung

fiir den dritten Spottnamen, Campitae; als Bauern

wurden sie von den Stadtern verhOhnt, vgl. be-

sonders die Frage des Nundinarius in den Gesta

apud Zenophilum (Append, zu Optatus ed. Ziwsa

196, 17): campe(n)ses et karenarii feeerunt ilium

befindet sich eine Opferdarstellung. Ziemlich

analog sind die Darstellungen der drei Matres

oder Matronae, in deren Kreis auch die C. zu

gehoren scheinen (s. den Artikel Matres, Ma-

tronae). Die C. sind nicht GOttinnen der Feld-

flur und des landlichen Segens (wie u. a. Steu-

ding Roschers Lex. I 849 annimmt, wenn audi

campus im Gegensatz zu mom stent, so mon-

tana atque campestria bei Hegesipp.-Ambros. bell.

\W,\iy.campe(n)sKetharenarn tectum umm ™7^ 19 8) Tondern sie gelten als Schutz

tisten, sondern eine vierte Secte, etwa dieselbe wie

ep. 15, 3. 5 versteht. S. Art. Donatus.
[Jiilicher.]

Campester (oder Campestris : Campester bei

Fulgentius V. C. p. 741; griechisch Kainriargioe),

romischer Astrolog vielleicht des 3. oder 4. Jhdts.

n. Chr. Bei dem Mangel zuverlassiger Angaben

bleibt seine Lebenszeit unsicher. Vielleicht kommt

das militarische Ubungsfeld, vgl. Siebourg De

Sulevis Caropestribus Fatis, Bonn. Diss. 1886, it ft.

Bonn. Jahrb. LXXXII 156. LXXXIII 86. Roschers

Lexik n 2475). Solche Lager- oder Kampfgott-

heiten sind auch die dii Campestres der beiden

africanischen Inschriften CIL VIII 2635. 10760,

die, wie es scheint, von den Matres Campestres

getrennt werden mflssen. Auch Mars fiihrt als

bleibt seine Lebenszeit unsicher. V leiieicnt Kommi; ^«"" 7 «. ^XioncmH- Hipses Beiwort (CIL n
er noch vor dem Avienus, aus dem Serv. Aen. 60Kampf- und &P}^«^*™Z^ I
X 273 geflossen ist. In seiner Astrologie folgte

C. dem Werke des Petosiris (Serv. a. a. O. Lau-

rent. Lyd. de ost. p. 20, 7. 30, 4 W. Cod.

Barocc. Bodl. 194 fol. 87 b, 9), das er aber den

veriinderten Zeitumstanden angepasst zu haben

scheint (Riess Nechepsonis etc. frgm. magica,

Diss. Bonn. 1890,21). Die erhaltenen Fragmente

(auch adnot. super Lucanum I 529) handeln alle

4083) und ein campi doctor stattet auch die

Nemesis damit aus (CIL VI 533). So erklart es

sich dass die Verehrer der C. fast ohne Aus-

nahme dem Soldatenstande angehoren (wahrschein-

lich bekleidete auch der Dedicant von Brambach

CIRh. 1585 eine militarische Charge, vgl. Hang
Bursians Jahresber. LVI 1888, 120); die Inschrif-

ten sind samtlich (wenn wir von den stadtrtimi-

1445 Campi Campanidon

schen absehen) in militarisch wichtigen Gegenden
gefunden worden, in den friedlicheren Gegenden
des Mutterkultus , im siidlichen Frankreich, in

Oberitalien, sind C. bis jetzt nicht bekannt. Da
die ,Mutter' schiitzende Gottheiten iiberhaupt sind,

deren Schutz sich auf alle Gebiete erstreckt, so

wurden sie speciell von den Soldaten als C, als

Schtttzerinnen von Lager und Feld verehrt; aus
dem ursprOnglichen Beinamen wurde dann eine

selbstandige Bezeichnung. Vgl. auch Domas-10
zewski Westd. Ztschr. XIV 50. [Ihm.]

Campi Campanidon, pontische Region ober-
halb Olbia, Geogr. Rav. p. 176, 1. Mullenhoff
denkt an Kagxoi , (patria) KaQmavmv ; mOglich
ware C. Hypanidon, vgl. cap. IIII anis paludis,
d. i. caput Hypanis p., in der Tab. Peut.

[Tomascbek.]

Campi canini, Ortlichkeit in den Alpen,
Ammian. Marc. XV 4, 1 (J. 354) imperator egres-
sus in Raetias camposque venit caninos. Nach 20
Greg. Tur. hist. Fr. X 3 beim heutigen Bellinzona
(ad Bilitionem) zu suchen. Vgl. Sidon. Apoll.

carm. V 373fF. conscenderat Alpes Raetorumque
iugo per longa silentia duetus Romano exierat

populato trux Alamannus perque Gani quondam
dictos de nomine campos in praedatn centum
novies dimiserat hostes. S. den Artikel Alpes
Bd. I S. 1608. [Ihm.]

Campi deserti verzeichnet die Tab. Peut.
siidlich von Albania ; offenbar ist die Steppe M5- 30
wakan oder M&g&n am Unterlauf des Araxes ge-
meint. -

[Tomaschek.]
Campidoctor, Exerciermeister nOheren Grades,

Veget. I 13. II 23. Ill 26. Bei den Praetorianern
CIL VI 533. 2658. 2697. Ephem. epigr. IV 896 c

15. In dem Sinne von exercitator CIL II 4083.
Beurlier Melanges Graux 297—303.

[v. Domaszewski.]
Campi lapldei (jzeSlov Xt&ioSse Strab.), das

,Steinfeld' an der Miindung des Rhodanus nOrd-40
lich und nordwestlich vom Etang de Berre, jetzt

La Crau (provenzalisch Craou). In der Beschrei-
bung, die Strabon IV 183 davon giebt, heisst

es u. a., es liege zwischen Massalia und den Mun-
dungen des Rhodanus, etwa 100 Stadien vom
Meere entfernt, es sei mit faustgrossen Steinen
bedeckt, zwisehen denen Gras wachse, fur Vieh-
herden ein reichlicher Weideplatz u. s. w. Schon
dem Aischylos war es bekannt, Strabon fuhrt die

Verse aus dem ngo/trj&evs Xvo^ievog (Nauck Trag. 50
frg.2 66) an, wonach Herakles dort auf seiner

Wanderung zu den Hesperiden gegen die Ligyer
gekampft habe (Mela II 78 litus ignobiie, lapi-

deum ut vocant, in quo Bereulem . . . dimiean-
tem cum tela defecissent ab invocato love adiu-
tum imbre lapidum ferunt. credos plurisse, adeo
multi passim et late iaeent. Plin. n. h. Ill 34
Campi lapidei Hercutis prodiorum memoria;
vgl. Solin. 2, 6, auch, was Aischylos anlangt,
Dion. Hal. ant. I 41. Hygin. astr. II 6 p. 437.60
Schol. Arat. 74). Die Beschreibung Strabons trifft

in vielen Punkten noch heute zu. Die ganze
Flache (Umfang 120 km.) ist mit Steinen besat.

Gerollmassen, die der Strom abgelagert hat (fiber

die Erklarungen der Alten vgl. Strab. a. 0.), das
dazwischen wachsende Gras (ray-grass, vgl. Plin.

n. h. XXI 57 thymo quidem nunc etiam lapi-
deos campos in provincia Narbonensi refertos

Campona 1446

scimus, hoe paene solo reditu, e longinquis re-

gionibus pecudum milibus convenientibus , ut
thymo vescantur) bietet noch heute Weide fiir

Hunderttausende von Hammeln und Schafen. Her-
zog Gallia Narb. 6. Desjardins Geogr. .de la

Gaule I 194f. (daselbst weitere Litteratur). Ch.
Lenthe'ric Le RhSne, histoire d'un fleuve II

(Paris 1892) 432ff. (der falschlich behauptet, La
Crau sei autrefois d'une aridite absolue gewesen).
Mullenhoff Deutsche Altert. Ill 177. 193.

[Ihm.]

Campi macri s. Macri campi.
Campins. Campia Severina, v(irgo) V(esta-

lis) max(ima) im J. 240 n. Chr,, auf zwei In-

schriften genannt , die ihr von den durch ihre

Protection beforderten Rittern Aemilius Pardalas
und Veturius Callistratus gesetzt wurden (CIL VI
2131. 2132). [Groag.]

Campodunnm s. Cambodunum Nr. 1.

Campona, Station der Donauufersrrasse in

Pannonia inferior, ungefahr in der Mitte zwischen
Aquineum (Alt-Ofen) und Matrica (Itin. Ant 245
Campona in medio ; uber die ,in medio-Orbe des

pannonischen Landes' vgl. J. W. Kubitschek
Arch.-epigr. Mitt. XI 143) und von equites Dal-
matae besetztes Castell (Not. Occ. XXXIII 14
= 35) ; ist wahrscheinlich bei Teteny anzusetzen,

wo der Meilenstein CIL III 3719 ab Aq(uimco)
m. p. Villi und zahlreiche Inschriften und einige

Ziegelstempel gefunden wurden (Mom msen CIL
ILT p. 436, vgl. 458. 1690. Kiepert Formae
orbis antiqui XVII. A. Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. v. Ruggiero Dizion. epigr. II 48), Es
standen hier am Ende des 1. Jhdts. die ala I
TungroTwm Frontoniana (CIL LTI 3400, vgl.

p. 1690. Cichorius o. Bd. I S. 1268) und in der

ersten Halfte des 3. Jhdts. die ala I Thracum
veteranorum sagittariorum eivium Romanorum
(CIL III 3388. 3394. 3395 = 10378, vgl. 3392.
3393. 3401. 10369. E. Keil De Thracum au-

xiliis 17f. Cichorius a. a. O. 1265), die auch
die hier voruberfuhrende Strasse im J. 251 restau-

riert hat (CIL in 10624). Desgleichen scheint

hier im 3. Jhdt. eine Abteilung der leg. II ad-
iutrix garnisoniert zu haben (CIL III 3393. 3399,
vgl. p. 1690. 3395 = 10378. 3398; ihre hier ge-

fundenen Ziegel CIL III 3750f. 10660 k kOnnen
ebenso wie die in CIL III 10669 verzeichneten

aus Aquineum auf der Donau hergebracht worden
sein). Der in CIL III 3398 genannte mil(es)

cohfortis miliarias) N(umidarum?) kann in C
nur ein Kenotaph gehabt haben. Vielleicht war
C. eine Station der beneficiarii consularis (CIL
III 3397). Neben dem Lager entstanden von
Veteranen der ala I Thracum (CIL III 3393),

der leg. II ad. (CIL HI 3398) und der Praeto-
rianer (CIL III 3395 = 10378) sowie von Civi-

listen (CIL III 3389-3391 [vgl. p. 1690]. 3402—
3405 [vgl. p. 1690]) -bewohnte canabae. Verehrt
wurden hier Aesculap und Hygia (CIL III 3388),
Hercules (CIL III 3390), Silvan (CIL IH 3392.

3393) und Mithras (F. Cumont Testes et mo-
numents figure's relatifs aux mysteres de Mithra
III 216). Bemerkenswert sind auch die Grab-
inschriften in Versen CIL III 3397, vgl. 3403 =
F. Buecheler Carmina Latina epigraphica I 555.

C. gehfirte, wie CIL III 3402 und der Umstand,
dass das viel siidlicher gelegene Intercisa der Pro-
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vincialhauptstadt attribuiert war (CII- III 10305),

beweisen, zu Aquincum. [Patsch.]

Camponi, nach Plin. n. h. IV 108 Volk in

Aquitanica im Pyrenaeengebiet (Var. u. a. Cam-

poi). D'Anville (Notice 196) setzt sie ins Thai

Campan (dep. Hautes- Pyrenees). Desjardins

Geogr. de la Gaule II 375. Yielleicht ist Gam-

boni die riehtige Schreibung; vgl. Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. combo. Gliick Kelt. Namen
34. Phm -]

Camponius, einer der samnitiscb.cn Fiihrer,

die Sulla 672 = 82 bei der Porta Collina schlug

(Oros. V 20, 9). [Munzer.]

Camposalaminon patria im Ostlichen Teile

von Armenia, Geogr. Rav. ; etwa die Gartenoase

von Salamast, byz. Zalajidg, nordwestlich vom

Urumiasee. [Tomaschek.]

Campus foenicularius, in Hispania citerior.

Die romische Strasse von Baeterrae in der Nar-

durch das grosse mit Spartum oder Pfriemengras

bedeckte Gefilde, wahrend sie spater an der Kfiste-

entlang ging und es nur beruhrte (Strab. HI 160

ovvanxei T<p ojiaoxagiw <bg av oxoivovvn xaiov-

juevco jtediqt • xovxo <5' soxl fisya xal awdpov, xi)v

axoivoJiXoxixijv cpvov oxaQxov , s§ay(oyijv fyovoav

sk navxa xojiov xai ftdkioxa slg 'hollar, hqoxsqov

jj.lv ovv Sia jusaov xov jisSiov . . avvsjiaivsv shai

ttjv 66*6v, ia)^7ir\v xal TtoXlrjv, vvvi Ss ini xa nqog

10 dakdxzy (lean aexotrjxaoiv avxrjv , imyavovoav

fiovov xov oxotvovvtog). Auch ist es der Endpunkt
des iberischen Mittelgebirges (Strab. Ill 161).

Schon Konig Hiero bezog IzvxoXivov c£ 'IflrjQiag

zu den Tauen seines Prachtschiffes (Athen. V 206)r

womit Spartum gemeint ist (nach Hehn Kultur-

pflanzen 2 144). Die Vorztige des hispanischen

Spartums, das die Punier dorthin gebracht haben

sollten, schildert nach Yarro Plinius: Carthagi-

niensis Hispaniae, citerioris portio nee haec tola,

bonensis und dem Tropaeum des Pompeius auf 20 sed qua terms parit, monies quoque sparto operit

dem Pyrenaeenpass fiihrte auf der sudlichen Seite

des Gebirges zuerst durch das Binsenfeld (Sia tov

'Iovyy.agior asoiov, s. Iuncaria), d. i. die grosse

Niederung von Emporiae (s. d.), und dann durch

das Fenchelfcld, dm tov Magadcovos xalovjxivov

jzsdiov tfj Xaxivy yldixxrj, <pvovxog xolv to fiaga-

dov (Strab. Ill 160 aus Poseidonios). Wo in dem
grossen Abstand zwischen Emporiae und Tarraco

die Masse wilden Fenchels dem Poseidonios auf-

(XIX 26—29) mit genauer Angabe seiner ausge-

dehnten Verwendung und der grossen Ausfuhr (30

eomplectatur animo qui volet miraculum aesti-

mare, quanto sit in usu omnibus terris natrium

armamentis, machini-s aedificationum aliisque

dcsideriw vitae; ad has omnes usus quae suffi-

cient minus XXX m. passtium in latitudinem

a litore Carihaginis novae minusque G in lon-

gitudinem esse reperientur ; longius vehi impen-

fiel, der davon berichtet haben wird, ist nicht be- 30 dia prokibent; dazu XXXVII 203 desertis suist

kannt. Sie muss so auffallig gevvesen sein, dass

Cicero, als Caesar im J. 709 = 45 in Hispanien

weilte, den Atticus fragen konnte, was Celer fiber

Caesars Stellung zu den Candidaten melde, idrum
in foenicularium an in Martinm campum co-

gitet (ad Att. XII 8).
_

[Hubner.]

Campus iuncarius s. Iuncaria.

Campus Agrippae, Bruttianus, Codetanus,

Lanatarius, Martius, Octarius, Pecuarius,

Viminalis s. unter Agrippae, Bruttianus 40

u. s. w. Campus.
Campus regius {Avkcov (Saodtxo;) s. A u 1 o n

Nr. 12.

Campus Salinarum Komanarum, der nord-

westliche Teil der grossen Salzsiimpfe an der

Tiberniiindung, zwischen PortusClaudii (bei Fiumi-

cino) und Ponte Galera, noch jetzt Campo Salino

genannt. Die antike Benennung ist bekannt ge-

worden nur durch eine hier gefundene Weihin

sparto vincit Hispania). Neukarthago (s. d.)

fuhrte davon seinen Namen Carthago spa,rtaria\

Venvendung und Ausfuhr sind noch heute fast die-

selben. [Hubner.]

Camps(i)ani {Kapxpiavoi und Kafiyavol), ger-

manisches Volk bei Strab. VII 291. 292, sonst

nicht bekannt. Man vermutet, es seien die Amsi-

varier zu verstehen , Z e u s s Die Deutschen 90.

Vgl. Arasivarii und Crinsiani. [Ihm.]

Camsisoleus, Agypter, Feldherr des Gallienus,

besiegt und totet den Isaurier Trebellianus, einen

der sog. 30 Tyramien, in offener Feldschlacht.

Bruder des Theodotus, Hist. Aug. tyr. trig. 26, 4.

[Stein.]

Camulodunum, Britanniae oppidum, wird

zuerst erwahnt in Verbindung mit der Angabe
des Pytheas iiber die Tagesliinge auf der Insel

Thyle (s. d.) und, ,nach einigen' — die nicht ge-

nannt werden — , auch auf der Insel Mona (s. d.).

schrift an Severus und CaTacalla, Not. degli scavi 50 die von Camalodunum
_

(so die Hss.) ungefahr

1888, 228 (vgl. Bull. com. 1888, 83ff. de Rug-
giero Bull, dell' Ist. di diritto romano 1888), ihr

hohes Alter wird bezeugt durch den Namen der

Via Campana (s. d.). [Hiilsen.]

Campus seeleratus, Platz an der porta Col-

lina (dextra viam stratam Liv. VIII 15, 8; inner-

halb der Mauer Dionys. II 67, 4, Plut. Num.
10), an welchem die des Incests schuldigen Ve-

stalinnen in einer unterirdischen, mit Erde iiber-

200 Millien entfernt sei (Plin. II 187). Diese

Angabe stammt noch aus der Zeit vor der Er-

oberungBritanniens. ZahlreicheMiinzen desKonigs

Cunobellinus mit den Aufschriften Carnal, Gamu,

Cam (Evans Coins of the ancient Britons 291.

561ff. Taf. IX 5—13) bezeugen seine Bedeutung.

Ihren Namen fiihrt die Stadt offenbar von dem

des gallischen und britannischen Mars Camulus,

der auch als Personenname und in mehreren Zu-

begraben wurden
Liv. XXn 57, 2.

deckten (Pint. a. a. O.) gemauerten Graft lebendig 60 sammenseteungen vorkommt (s. d.). Die Form
~ " " " "~ Camalodunum in der oben angefiihrten Plinius-

stelle und in einer italischen Inschrift (CIL XIV
3955) ist zwar vielleicht die altere, feann aber auf

blosser Verwechslung mit dem iberischen Namen
Camalus (Holder Altkelt. Sprachsch. 707) be-

ruhen. Nur bei Dio, der dem verlorenen Teil der

Annalen des Tacitus folgt, ist die ausdruckliche

Angabe erhalten, dass der Kaiser Claudius nach

Vgl. noch Fest. p. 333b 23.

S. Vestales virgines.
[Samter.]

Campus spartarius (Hjiaoxdgiov xcdiov) in Hi-

spania citerior. Die rOmische Strasse von Tarraco

zum Ianusbogen an der Grenze von Baetica (s. Bd. II

S. 2763) fuhrte friiher, wie Poseidonios berichtete,

fiber Egelasta (s. d.) nach Castulo (s. d.). mitten

1449 Camulodunum Camunni 1450

dem Sieg fiber die Britten an der Tamesis im
J. 43 to KafiovkoSovvov to tov Kvvofjskltvov fia-

oiksiov stXs (LX 21). Acht Jahre spater, als Ikener,

Briganter und Silurer aufgestanden waren, wurde
durch Ostorius Scapula, den zweiten Legaten der

Provinz, dort die erste Veteranencolonie gegriindet

— fast gleichzeitig also mit Koln am Rhein —
(additam insuper veteranorum eoloniam Tacit.

Agric. 14, womit nur C. gemeint sein kann); ge-

nannt wird sie ausdriicklich zum J. 51 in Tacitus 10
Annalen (XII 32 eolonia Camulodunum iialida

veteranorum manu deducitur in agros captivos,

subsidium adversus rebelles et imbuendis soeiis

ad offieia legum). Zehn Jahre spater (im J. 61)
richtete sich der grosse Aufstand der Konigin
Boudicca gegen den Obermut der dort von neuem
angesiedelten Veteranen (ann. XIV 31ff.). Der
Tempel der Gottin Koma oder der Victoria und
des Kaisers, der mit seinen deleeti saeerdotes offen-

bar den Mittelpunkt des rOmischen Gottesdienstes 20
in der neuen Provinz bilden sollte, wie die Tempel
in Eoln, Lyon und Tarragona — Seneca erwahnt
ihn hohnend in der Apotheose des Claudius (c. 8)

— , in den sich, da er auf der Burg lag, die kleine

Besatzung zuriickgezogen hatte, verstarkt durch
zweihundert Mann, die der Procurator der Provinz

Decianus Catus sendete, wurde nach drohenden
Wunderzeichen zwei Tage lang von den Auf-

stiindischen belagert und erobert und die Stadt,

die noch keine feste Mauern hatte (nidlis muni- 30
-mentis saeptam), in Brand gesteckt; worauf dann
der Aufstand .den weiteren hochst gefahrlichen

Verlauf nahm (s. o. S. 871). Die Stadt der

Trinovanten (Ptol. II 3, 11 jtaga ttjv Tafir/oa

tiayrymv Tgivdavxeg , ev olg noXig Ka/jovXdSovvov— die Hss. xafiovddf.avov) liegt an der rOmischen
Strasse von Venta Icenorum (s. d.) nach Londi-
nium (Tab. Peut. Camuloduno; Itin. Ant. 480, 4
Camoloduno; 474, 4 nur eolonia. Geogr. Eav.

429, 14), an der Stelle des heutigen Colchester 40— nicht, wie seit Camden der Namensahnlich-
keit wegen vielfach angenommen worden ist, des

kleineren Fleckens Maldon— ; das coloniae castrum
(Colneceaster) mit seinen Mauern und Turmen
hat sich das ganze Mittelaltcr hindurch an seiner

alten Stelle , wenngleich in spatem Umbau auf

rOmischen Fundamenten, erhalten (CIL VII p. 33).

Denn die Stadt muss spater wieder aufgebaut
worden sein, obgleich sie vom 2. Jhdt. an wie

die tibrigen alten Militarcolonien im sudlichen 50
Britannien an Bedeutung verlor. Einige dort ge-

fundene Grabsteine von Centurionen der 20. Legion
(CIL VII 90. 91), sowie eine nicht unbetracht-

liche Anzahl anderer Altertfimer, besonders zahl-

reiche Thon- und Glaswaren, lassen daran keinen

Zweifel (vgl. auch Ephem. epigr. VII p. 282). In

oder bei C. scheint das Lager der Legio XIV ge-

wesen zu sein , die die Beinamen Martia Victrix

erst nach der Wiedereroberung von C. erhielt;

dass weder Ziegel mit dem Stempel der Legion, 60
noch Grabsteine ihrer Soldaten bis jetzt dort ge-

funden wurden, erklart sich daraus, dass sie bereits

im J. 70 aus Britannien abgerufen und in ihr

altes Standlager in Mainz zuriickversetzt wurde.
Die Legio XX Valeria Victrix hatte ihr Stand-
quartier in Deva (s. d.). Der eine jener Centurio-

nen der 20. Legion, dessen Bildnis in ganzer
Figur in Hochrelief von vorzuglicher Arbeit mit

der Inschrift erhalten ist (CIL VII 90), konnte
der Zeit nach einer von den Vexillariern der Legion

gewesen sein, die in der Schlacht gegen die auf-

standischen Britten neben den quartadeeumani
gekampft hatten (Tacit, ann. XIV 37). Veteranen
aller vier von Claudius nach Britannien gefuhrten

Legionen — ausser den beiden gen annten waren
es noch die II Augusta und IX Hispana— konnen
in C. Landanweisungen erhalten haben (vgl. Herm.
XVI 1881, 533ff.). Auf einer Inschrift etwa des

2. Jhdts. aus Nomentum wird der censitor civium
Romanorum eoloniae Viotricensis quae est in

Britannia Camaloduni genannt (CIL XIV 3955
= Orelli 208); auch auf einem Grabstein aus

Iulipa in Baetica erscheint ein Soldat , der von
seiner Heimat C. Viet[rieensis] genannt wird

(CIL II 2362). Der Beiname wird von dem der

vierzehnten Legion herriihren. Sonst wird als

Heimat von Soldaten C. schlechthin genannt (CIL
III 2053. 11233). Auf Miinzen des Diocletian,

sowie auf denen des Carausius und Allectus, der

britannischen Usurpatoren des 3. Jhdts., erscheint

C. — durch G bezeichnet — als Miinzstiitte. Die
nicht unbetriichtliche Litteratur iiber C. ist CIL
VII p. 34 verzeichnet. [Hubner.]

Camuloriga (?), Gottin auf einer Inschrift von
Soissons erwahnt, Rev. arch. n. s. XIII 1866, 220
Deae Camioricae votum. Nach FrOhner Philol.

XXII 332ff. (vgl. J. Becker Bonn. Jahrb. XLII
lOlff.) Dea Camlorige votum. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. Gamiorica, Camulorix (auch

Gamelorigi). Vgl. Camulus. [Ihm.]

(am ul us, keltischer Gott, mit Mars identi-

ficiert, nur durch Inschriften bekannt. Er scheint

hauptsachlich im Lande der Remi verehrt worden
zu sein; vgl. CIL VI 46 (Rom) Arduinn(a)e,

Camulo, Iovi, Mereurio, Hereuli M. Quartinius
M. f. eives Sabinus Remus [d. h. cives Remus,
Sabinus ist Cognomen] milfes) eohfortis) VII
pr(aetoriae) Antoninianfaje p(iae) v(indicis)

vis(u). Brambacb CIRh. 164 (= Hubner
Exempla 198) Marti Gamido sacrum pro salute

Tiberii [von zweiter Hand, herzustellen ist Nero-
nis] Glaudi Caesaris A ug(usti) Oermanici impfe-

ratorisj cives Remi, qui templum comtituerunt
o(b) cfives) sfervatos) [Fundort Rindern bei Cleve].

Unter dem Namen des Gottes ist auf dem stadt-

romischen Stein Mars in Relief dargestellt mit
Lanze und Schild. Ausserdem wird er erwahnt auf

einer verstummelten britannischen Inschrift CIL
VII 1103 (vgl. Ephem. epigr. VII 1093. Haver-
field Archaeol. Journal I 1894, 304) und zu-

sammen mit Epona in Salona CIL III 8671.

Nach Gliick (Keltische Namen 101) bedeutet der

Name potens
, fortis; er kehrt wieder in zahl-

reichen Zusammensetzungen, wie Camulo-dunum,
Ande-camulum (s. den Artikel Andecamulen-
ses), Camulo-genus, Camulo-gnatau.s.vi. Auch
die Personennamen Camulus, Camilla (und Ab-
leitungen davon) sind auf Inschriften nicht selten,

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. J. Becker
Bonn. Jahrb. XLII 96f. Desjardins Geogr. de
la Gaule II 456. Vgl. Camuloriga. [Ihm.]

Camuni s. Bier.
Camunni (besser als Camuni), Alpenvolk im

jetzigen Val Camonica. Unterworfen im J. 16

v. Chr. durch den Proconsul P. Silius (Dio LIV
20 Kafifioivioi), scheint die Gaugemeinde (Tribus
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vincialhauptstadt attribuiert war (CIL III 10305),

beweisen, zu Aquincum. [Patsch.]

Camponi, nach Plin. n. h. IV 108 Volk in

Aqaitanica im Pyrenaeengebiet (VaT. u. a. Cam-

poi). D'Anville (Notice 196) setzt sie ins Thai

Campan (dep. Hautes- Pyrenees). Desjardins

Geogr. de la Gaule II 375. Vielleicht ist Cam-

boni die richtige Schreibung; vgl. Holder Alt-

celt. Spiachschatz s. eambo. Gliick Kelt. Namen
34. Phm.J

Camponius, einer der samnitischen Fiihrer,

die Sulla 672 = 82 bei der Porta Collina schlug

(Oros. V 20, 9). [Munzer.]_

Camposalaminon patria ira Ostlichen Teile

yon Armenia, Geogr. Rav. ; etwa die Gartenoase

von Salamast, byz. ZaXa/jAg, nordwestlich vom

Urumiasee. [Tomaschek.]

Campus foenicularius, in Hispania citerior.

Die rOmische Strasse von fiaeterrac in der Nar

durch das grosse mit Spartura oder Pfriemengras

bedeckte Gefllde, wahrend sie spater an der Kiiste-

entlang ging und es nur beriihrte (Strab. Ill 160

ovvdnxei rip OJiaoxaglq) d>g ar c%oivovvxi xrdov-

fisvco xsd!(p rovzo ft ioxi fifya xai awdgov, xr/r

oxoivoakoxixrjv cpvov oxaoxov , sg~aya>y?]v ezovoav

elg jtdvxa xonov xai fiaXioxa slg 'ItaXiav. itgoxsQov

fisv ovv bid fiEoov xov Jiediov . . ovrsjjaivev eivai

xr/v odor, xalsTtrjv xai noXXrjv, vwl Sb iai ta agog

lO'&aUdtzi] usgrj nenoirixaoiv avxr\v , emipavovoav

fiovov xov o%oivovvxog). Auch ist es der Endpuukt-

des iberischen Mittelgebirges (Strab. Ill 161).

Schon KOnig Hiero bezog XsvxoXivov sf 'IprjQtag

zu den Tauen seines Prachtschiffes (Athen. V 206),

womit Spartum gemeint ist (nach Helm Kultur-

pnanzen^ 144). Die Vorztige des Mspanischen

Spartums, das die Punier dorthin gebracht haben

sollten, scMldert naeh Varro Plinius: Carthagi-

niensis Hispaniae eiterioris port'io nee haee tola,

bonensis und dem Tropaeum des Pompeius auf 20 sed qua terms parit, monies quoque sparto operit

dem Pyrenaeenpass fiihrte auf der siidlichen Seite

des Gebirges zuerst durch das Binsenfeld (Sia xov

'Iovyxaolov nsdiov, s. Iuncaria), d. i. die grosse

Niederung von Emporiae (s. d.), und dann durch

das Fenchelfeld, did xov Maga&iovog xai.ovfj.tvov

jtsSlov xfj kazivrj yXaixxj], tpvovxog noXb xo fidoa-

&ov (Strab. Ill 160 aus Poseidonios). Wo in dem

grossen Abstand zwischen Emporiae und Tarraco

die Masse wilden Fenchels dem Poseidonios auf-

(XIX 26—29) mit genauer Angabe seiner ausge-

dehnten Verwendung und der grossen Ausfuhr (30

complectatur animo qui volet miraeulum aesti-

mare, quanto sit in usu omnibus terris navium
armamentis , maehinis aedifieationum aliisque

desideriis vitae; ad hos omnes usus quae suffi-

eiunt minus XXX m. passuum in latitudinem

a litore Cariliaginis novae minusque C in lon-

gitudinem esse reperientur; longius vehi impen-

fiel, der davon berichtet haben wird, ist nicht be- 30 dia prohihent; dazu XXXVII 203 desertis wvt

kannt. Sie muss so auffallig gewesen sein, dass

Cicero, als Caesar im J. 709 — 45 in Hispanien

weilte, den Atticus fragen konnte, was Celer iiber

Caesars Stellung zu den Candidaten melde, utrum

in foenicularium an in Martium campum co-

gitet (ad Att. XII 8). [Hiibner.]

Campus iuncarins s. Iuncaria.

Campus Agrippae, Brnttianus, Codetanus,

Lanatarius, Martins, Qctayius, Pecuarius,

Viminalis s. unter Agrippae, Brnttianus 40

u. s. w. Campus.
Campus regius (AvXmv §aadixog) s. A u 1 o n

Nr. 12.

Campus Salinarum Romanarum, der nord-

westliche Teil der grossen Salzsiimpfe an der

Tibermiindung, zwischen PortusClaudii (bei Fiumi-

cino) und Pont« Galera, noch jetzt Campo Salino

genannt. Die antike Benennung ist bekannt ge-

worden nnr dnreh eine hier gefundene Weihin-

schrift an Severus und Caracalla, Not. degli scavi 50 die von

1888, 228 (vgl. Bull. com. 1888, 83ff. de Eug-
giero Bull, dell' Ist. di diritto romano 1888), ihr

hohes Alter wird bezeugt durch den Namen der

Via Campana (s. d.). [Htilsen.]

Campus sceleratus, Platz an der porta Col-

lina {dextra viam stratum Liv. VIII 15, 8; inner-

halb der Mauer Dionys. II 67, 4. Plut. Num.

10), an welchem die des Incests schuldigen Ve-

stalinnen in einer unterirdischen, mit Erde iiber

sparto vineit Hispania). Neukarthago (s. d.)

fiihrte davon seinen Namen Carthago spartaria>

Verwendung und Ausfuhr sind noch heute fast die-

selben. [Hiibner.]

Camps(i)ani (Kafiyiavoi und Kapyavoi), ger-

manisches Volk bei Strab. VII 291. 292 , sonst

nicht bekannt. Man vermutet, es seien die Amsi-

varier zu verstehen , Z e u s s Die Deutschen 90.

Vgl. Amsivarii und Crinsiani. [Ihm.]

Camsisoleus, Agypter.Feldherr des Gallienus,
! J. J -1-Jti-^.i- A jN«i Tnnni-ifti- 'I -ml~> /ll li o n 11 £> HI Tl DT\

besiegt und tiitet den Isaurier Trebellianus, einen

der sog. 30 Tyranuen, in offener Feldschlacht.

Bruder des Theodotus, Hist. Aug. tyr. trig. 26, 4.

[Stein.]

Camulodunum , Britanniae oppidum , wird

zuerst erwahnt in Verbindurig mit der Angabe

des Pytheas iiber die Tageslange auf der Insel

Thyle (s. d.) und, ,nach einigen' — die nicht ge-

nannt weTden — , auch auf der Insel Mona (s. d.),

Camalodtmum (so die Hss.) ungefahr

200 Millien entfernt sei (Plin. II 187). Diese

Angabe stammt noch aus der Zeit vor deT Er-

oberung Britanniens. Zahlreiche Munzen desKonigs

Cunobellinus mit den Aufschriften Camul, Camu,

Cam (Evans Coins of the ancient Britons 291.

561ff. Taf. IX 5—13) bezeugen seine Bedeutung.

Ihren Namen fuhrt die Stadt offenbar von dem

des gallischen und britannischen Mars Camulus,

der auch als Personenname und in mehreren Zu-

begraben wurden.

Liv. XXII 57, 2.

deckten (Plut. a. a. O.) gemauerten Gruft lebendig 60 sammensetzungen vorkommt (s. d.). Die Form
- - - - ~- Camcdodunum in der oben angeftihrten Plinius-

stelle und in einer italischen Inschrift (Cnj XIV
3955) ist zwar vielleicht die altere, kann aber auf

blosser Verwechslung mit dem iberischen Namen
Camalus (Holder Altkelt. Sprachsch. 707) be-

ruhen. Nur bei Dio, der dem verlorenen Teil der

Annalen des Tacitus folgt, ist die ausdruckliche

Angabe erhalten, dass der Kaiser Claudius nach

Vgl. noch Fest. p. 333 b 23.

S. Vestales virgines.
[Samter.]

Campus spartarius {ZnaQxagiov xediov) in Hi-

spania citerior. Die rOmische Strasse von Tarraco

zum Ianusbogen an der Grenze von Baetica (s. Bd. II

S. 2763) fiihrte friiher, wie Poseidonios berichtete,

fiber Egelasta (s. d.) nach Castulo (s. d.), mitten

dem Sieg iiber die Britten an der Tamesis im
J. 43 to Kafiovl68ovvov to xov KvvofisXXtvov fia-

olXeiov e'Ie (LX 21). Acht Jahre spater, als Ikener,

Briganter und Silurer aufgestanden waren, wurde
durch Ostorius Scapula, den zweiten Legaten der

Provinz, dort die erste Veteranencolonie gegriindet

— fast gleichzeitig also mit Koln am Rhein —
(additam insuper veteranorum eoloniam Tacit.

Agric. 14, womit nur C. gemeint sein kann); ge

der Inschrift erhalten ist (CIL VII 90), konnte

der Zeit nach einer von den Vexillariem der Legion

gewesen sein, die in der Schlacht gegen die auf-

standischen Britten neben den quartadecumani
gekampft hatten (Tacit, ann. XIV 37). Veteranen

aller vier von Claudius nach Britannien gefuhrten

Legionen— ausser den beiden genannten waren

es noch die II Augusta und IX Hispana— konnen

in C. Landanweisungen erhalten haben (vgl. Herm.

nannt wird sie ausdriicklich zum J. 51 in Tacitus 10 XVI 1881, 533ff.). Auf einer Inschrift etwa des

Annalen (XII 32 eolonia Camulodunum valida

veteranorum manu deducitur in agros eaptivos,

subsidium adversus rebelles et imbuendis sociis

•ad officio, kgum). Zehn Jahre spater (im J. 61)

lichtete sich der grosse Aufstand der KOnigin

Boudicca gegen den Cbermut der dort von neuem
angesiedelten Veteranen (ann. XIV 31ff.). Der
Tempel der Gottin Roma oder der Victoria und
des Kaisers, der mit seinen deleeti sacerdotes offen-

2. Jhdts. aus Nomentum wird der censitor eivium

Romanorum. coloniae Vietrieensis quae est in

Britannia Camaloduni genannt (CIL XIV 3955
— OTelli 208); auch auf einem Grabstein aus

Iulipa in Baetica erscheint ein Soldat , der von

seiner Heimat C. Viot[rieensis] genannt wird

(CIL II 2362). Der Beiname wird von dem der

vierzehnten Legion herriihren. Sonst wird als

Heimat von Soldaten C. sehlechthin genannt (CIL

bar den Mittelpunkt des romischen Gottesdienstes 20 III 2053. 11233). Auf Munzen des Diocletian,

in der neuen Provinz bilden sollte, wie die Tempel
in Koln, Lyon und Tarragona — Seneca erwahnt

ihn hOhnend in der Apotheose des Claudius (c. 8)

— , in den sich, da er auf der Burg lag, die kleine

Besatzung zuriickgezogen hatte , verstarkt durch

zweihundert Mann, die der Procurator der Provinz

Decianus Catus sendete, wurde nach drohenden

Wuuderzeichen zwei Tage lang von den Auf-

standischen belagert und erobert und die Stadt,

sowie auf denen des Carausius und Allectus, der

britannischen Usurpatoren des 3. Jhdts., erscheint

C. — durch C bezeichnet — als Miinzstatte. Die

nicht unbetrachtliche Litteratur iiber C. ist CIL
VII p. 34 verzeichnet. [Hiibner.]

Camuloriga (?), Gottin auf einer Inschrift von

Soissons erwahnt, Bev. arch. n. s. XIII 1866, 220

Deae Camiorieae votum. Nach Frohner Philol.

XXII 332ff. (vgl. J. Becker Bonn. Jahrb. XLII
die noch keine feste Mauern hatte {nullis muni- 30 lOlff.) Dea Camlorige votum. Holder Altcelt

mentis saeptam), in Brand gesteckt; worauf dann
der Aufstand den weiteren hochst gefahrlichen

Verlauf nahm (s. 0. S. 871). Die Stadt der

Trinovanten (Ptol. II 3, 11 nagd xyjv Ta/a^oa

sio/voiv Tfjivoavxsg , iv olg siokig KafiovXodovvov
— die Hss. xafiovdoXavov) liegt an der romischen

Strasse von Venta Icenorum (s. d.) nach Londi-

nium (Tab. Peut. Camuloduno; Itin. Ant. 480, 4

Camoloduno; 474, 4 nur eolonia. Geogr. Eav

Sprachschatz s. Camioriea, Camidorix (auch

Camelorigi). Vgl. Camulus. [Ihm.]

Camulus, keltischer Gott, mit Mars identi-

flciert, nur durch Inschriften bekannt. Er scheint

hauptsachlich im Lande der Remi verehrt worden

zu sein; vgl. CIL VI 46 (Rom) Arduinn(a)e,

Camulo, lovi, Mercurio, Herculi M. Quartinius

M. f. cives Sabinus Remits [d. h. cives Remus,
Sabinus ist Cognomen] mil(es) eohfortisj VII

429, 14), an der Stelle des heutigen Colchester 40 prfaetoriaej Antoninian(a)e pfiaej v(indieis)

nicht, wie seit Camden der Namensahnlich
keit wegen vielfach angenommen worden ist, des

kleineren Fleckens Maldon— ; das eoloniae castrum
(Colneceaster) mit seinen Mauern und Turmen
hat sich das ganze Mittelalter hindurch an seiner

alten Stelle, wenngleich in spatem Umbau auf

romischen Fundamenten, erhalten (CIL VII p. 33).

Denn die Stadt muss spater wieder aufgebaut

worden sein, obgleich sie vom 2. Jhdt. an wie

vis(u). Brambach CIRh. 164 (= Hiibner
Exempla 198) Marti Camulo sacrum pro salute

Tiberii [von zweiter Hand, herzustellen ist Nero-

nis] Claudi Caesaris Augtusti) Oermanici imp/e-

raioris) cives Remi, qui templum constituerunt

o(b) cfivesj sfermtos) [Fundort Rindern bei Cleve].

Unter dem Namen des Gottes ist auf dem stadt-

romischen Stein Mars in Relief dargestellt mit

Lanze und Schild. Ausserdem wird er erwahnt auf

die iibrigen alten Militarcolonien im siidlichen 50 einer verstiimmelten britannischen Inschrift CIL
Britannien an Bedeutung verlor. Einige dort ge

fundene Grabsteine von Centurionen der 20. Legion

(CIL VII 90. 91) , sowie eine nicht unbetracht-

liche Anzahl anderer Altertumer, besonders zahl-

reiche Thon- und Glaswaren, lassen daran keinen

Zweifel (vgl. auch Ephem. epigr. VII p. 282). In

oder bei C. scheint das Lager der Legio XIV ge-

wesen zu sein , die die Beinamen Martia Victrix

erst nach der Wiedereroberung von C. erhielt

VII 1103 (vgl. Ephem. epigr. VII 1093. Haver-
field Archaeol. Journal I 1894, 304) und zu-

sammen mit Epona in Salona CIL III 8671.

Nach Gliick (Keltische Namen 101) bedeutet der

Name patens, fortis; er kehrt wieder in zahl-

reichen Zusammensetzungen, wie Camulo-dunum,
Ande-camulum (s. den Artikel Andecamulen-
ses), Camulo-genus, Camulo-gnatau.s.yr. Auch
die Personennamen Camulus, Cannula (und Ab-

dass weder Ziegel mit dem Stempel der Legion, 60 leitungen davon) sind auf Inschriften nicht selten,

noch Grabsteine ihrer Soldaten bis jetzt dort ge-

funden wurden, erklart sich daraus, dass sie bereits

im J. 70 aus Britannien abgerufen und in ihr

altes Standlager in Mainz zuriickversetzt wurde.

Die Legio XX Valeria Victrix hatte ihr Stand-

quartier in Deva (s. d.). Der eine jener Centurio-

nen der 20. Legion , dessen Bildnis in ganzer

Figur in Hochrelief von vorziiglicher Arbeit mit

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. J. Becker
Bonn. Jahrb. XLII 96f. Desjardins Geogr. de

la Gaule II 456. Vgl. Camuloriga. [Ihm.]

Camum s. Bier.
Camunni (besser als Gwmuni), Alpenvolk im

jetzigen Val Camonica. Unterworfen im J. 16

v, Chr. durch den Proconsul P. Silius (Dio LIV
20 Ka/ifiovvtot), scheint die Gaugemeinde (Tribus
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Quirina) bald darauf die Latinitat erhalten zu
haben (Plin. n. h. Ill 134). Nach Strab. IV 206
(KaftovXoi zu verbessern in Ka/xovvoi) sind sie

raetischen , nach Plin. a. 0. euganeischen Stam-
mes. Das bekannte Tropaeum Alpium (Plin. Ill

136 = CIL V 7817) nennt sie an zweiter Stelle

nach dem Trumpilini. Auf den Insehriften er-

scheinen sie bald als eivitas, bald als respublica
Camunnorum (CIL V 4954. 4957. 4960. 4964);

Kenntnis der Lagerst&dte wurde Mommsens
Aufsatz aus dem J. 1873: ,die romischen Lager

-

st&dte' (Henn. VII 299ff.). Es folgte ein tfich-

tiger Essai von Ch. Morel in den M^moires
de la socie'te' d'histoire de la Suisse Romande
XXXIV (1879). Die Forscher kamen zu ver-

schiedenen Eesultaten. Morel sieht in den C_
eine Spielart dernichtstadtischenBurgergemeinden
conventus eivium Romanorum), die wir bei Cicero

vgl. V 4310 (Brescia) [Nerojni Claudio [T]i. [f] 10 und Caesar erwahnt linden, und jetzt aus zahl-
Druso [Camunjni et Trumpilini. CIL XI 42
(Eavenna) .... nat(ione) Camunnfus). Von
Magistraten werden nur duovir-i iure dieundo
erwahnt (V 4957. 4959 u. 0.); ferner sacerdotes

Gaesaris und Augusti (4966. 4950. 4960). Der
sexvir Flavialis nr. 4969 gehSrt vielleicht nicht

hierher. Mommsen CIL V p. 440. 519. Schiller
Geseh. d. rOm. Kaiserzeit I 215f. Detlefsen
Herm. XXI 545. Sehulten Kh. Mus. L 515.

[Ihm.]

Camurius. 1) Soldat der Legio XV. (wohl
primigenia), tdtete nach der gewOhnlichen TJber-

lieferung den Kaiser Galba, Tac. hist. I 41. Plut.

Galba 27. [Groag.]

2) C. Camurius C. f. Lemfonia) Clemens,
praef(eetus) fabrfum) quartum, praef. i(ure) d(i-

eundo) imper(atoris) Caesfaris) Traiani A ug(usti),

praef. eohfortis) VII Raetforum) equit(atae), tri-

b(unus) mUfitum) coh. II Ulpiae Petraeorfum)

reichen Insehriften genugend kennen, s. E. Korne-
mann De civibiis Bomanis in provinciis imperii

consistentibus, Diss. Berol. 1892 und A. Sehulten
De conventibus eivium Rornanorum, Berlin 1892.
Mommsen dagegen sab. in den C. keine civile,

sondern wenigstens eine a priori militarische

Institution, weil er die auf den Insehriften neben
den eives Romani, den Kaufleuten, auftretenden
veterani fur den Kern der canabensischen Ge-

20 meinde hielt. Der erste Schritt zu dieser Meinung
war, dass er den vet. leg. X VI curator eivium Ro-
rnanorum Mogontiaci (CIL V 5747) mit dem ofter

vorkommenden curator veteranorum(Kornemann
82), mag dieser nun der Vorsteher der stadtischen
Veteranenvereine oder der militarischen vexilla-

tiones sein, vergleichen zu miissen glaubte.

Diese These ist von Kornemann (83) und
Sehulten (86f.) zuruckgewiesen worden. Als
Mommsen jenen grundlegenden Aufsatz schrieb,

milliar(iae) equit., praef. alae Petrianae mil- 30 lag es freilich nahe, den curator eivium Roma-
liar. c(ivium) Rfomanorum) bis torquatae, pro-
curator) Aug. ad Miniciam, proc. Aug. epi-

strategiae septem nomorfum) et Arsinoitae, CIL
XI 5669, Inschrift aus Attidium, gesetzt von den
Einwohnern von Treia, deren Patron er war.

[Stein.]

3) Q. Camurius Numisius Iunior, Hlvir afire)

afrgento) afuroj f(lando) f(eriundo), t[rib(unus)
milfitum)] leg(ionis) IX. Hifspanae] (die wahr-

norum der C. mit dem curator veteranorum zu
vergleichen

;
jetzt wissen wir aber aus neuen In-

sehriften, dass es einen cur. civ, Rom. auch in

den gewOhnlichen Conventen gab. Sehulten
hat (1 12) gezeigt, wie die Convente zuerst unter

magistri, spater unter einem curator standen,

was von den Collegien iiberhaupt gilt. Ganz ab-

gesehen davon, dass man heute a priori den cana-

bensischen Curator nicht mehr mit dem curator
scheinlich unter Hadrian einging), sodalis Titia- 40 veteranorum, sondern mit den anderen curatores
lis [Flavialis], qua[e]st(or) urbfanus), aefdfilis)

cur(idis)], pr(aetor), [le]g(atusj Augfusti) leg(i-

onisj . . . et [leg.] VI. Victrfieis) . . . (CIL XI
5670. 5671. 5672 Attidium). In diesen Insehrif-

ten werden neben ihm noch ein Sohn [lujnior,
ferner eine Stertinia L. f. Cocceia Bassula Ve-
necia Aeliana Iunioris (sc. uxor, seine Gemahlin?;
vgl. Cocceia Bassula Numisia Procula, CIL VIII
626, die dann als seine Tochter zu betrachten

civ. Rom. zusammenstellen wurde, lasst sieh die

Mommsensche These aus sich widerlegen (Sehul-
ten 86f.): die Veteranen werden als Bestand-
teil des canabensischen Convents genannt nur in

Troesmis (refer, et civ. R. cons, ad canabas leg.

V Mac), Aquincum (veterani et eives Romani con-
sistentes ad leg. II Ad.) und Isca {veterani et

ho[. . . ? ad] legionem II Aug. eonsistentes) r

in alien anderen C. fiihrt die Gemeinde den lib-

ware) und ein Q. Cornfelius] Flaceus Noricus 50 lichen Namen der eives Romani. Die von der
Numisius . . . genannt. C. , der der Tribus von
Attidium, Lemonia , angehorte und ohne Zweifel

aus Attidium stammte , war wohl auch ein Ver-
wandter des Vorausgehenden. [Groag.]

Cana. 1) Insel an der Westkiiste Schott-

lands, jetzt Canna, Geogr. Bav. V 32 p. 441.

2) Cana (?), keltische Gottin auf zwei in Ing-
weiler gefundenen Insehriften genannt, Bram-
bach CIRh. 2069 Dfejae Can . . reginae. 2070

Fahne entlassenen Veteranen unterschieden sich

in nichts von anderen eives Romani, batten also

gar keine Veranlassung, sich zu einem besonderen
Verein zu constituieren , sondern miissen in den
bei jedem Lager vorhandenen canabensischen Con-
vent eingetreten sein. Dagegen bilden andrerseits

die zur Disposition gestellten und in lexilla zu-

sammenbleibenden Veteranen notwendig eine mehr
militarische als biirgerliche Grappe. Gerade wenn

Dfeae) C(an . .) rfeginae) Divixta Terentiani r. s. 60 man auf diese Corps den curator veteranorum mit
J. Becker Bonn. Jahrb. L/LI 173ff. Vgl. Caiva.

[Ihm.]

Canabae. Das Wesen der canabae, der nicht-

stadtischen Ortschaft rflmischerBurger beim Stand-
lager, ist uns erst durcb. die Insehriften bekannt
geworden. Grundlegend (die im J. 1870 publicierte

Dissertation von Joergensen fiber die Strass-
burger Inschrift [s. u.] ist ohne Wert) fur die

Mommsen (312) bezieht, sondern sie sich scharf

von den eives Romani, curator civ. Rom. und cu-

rator veteranorum schliessen sich aus. Waren
die canabenses von der Legion abhangig gewesen.

wie Mommsen meint, so batten sie nicht ihre

eigenen rein burgerlichen Beamten haben kOnnen,

sondern waren einem praefeetus legati legionis

unterstellt gewesen. Wenn die Legion das Lager
'

wechselt, so bleibt der Convent am Orte; als

civile Dependenz der Legion hatte er ihr folgen

miissen. Kurz das Wesen der C. widerstreitet

in alien Stiicken deT M omm senschen Auffassung.

Dass die canabae in gewisser Weise zur Legion ge-

hOrten, ist damit naturlich nicht geleugnet. Ich

habe dies Verhaltnis in meinem Aufsatz ,Das terri-

torium legionis' (Hermes XXIX 1894, 481ff.) zudefi-

nieren gesucht. Wir kennen jetzt mehrere Insehrif-

ten, welche ein territorium legionis erwahnen. Zu
jedem der grossen Grenzlager gehOrte also wie

zu jeder Stadt ein Hoheitsgebiet, eine Art von

Festungsrayon. Die C, welche nicht wohl weiter

als 1 km. vom Lager entfernt liegen konnten (dies

ist die Entfernung zwischen dem Lager der leg.

XIV und dem aus ihren C. eutstandenen Car-

nuntum ; ebenso ist es bei Lager und Stadt Lam-
baesis), befanden sich also auf militarflscalischem

Grand und Boden. Damit nahert sich ihre Rechts-

stellung derjenigen, welche die auf einer kaiser-

liehen Domane belegenen Dorfer haben. Dies

Rechtsverhaltnis ist ausgedriickt, indem die cana-

benses als eives Romani legionis illius bezeichnet

werden. Im iibrigen ist die Verfassung der C.

eine rein autonome und unterscheidet sich in

keinem Punkte von der der iibrigen Convente.

An der Spitze des Lagerdorfes stehen entweder

magistri, so in Troesmis (CIL III 6166. 6162),

Apulum (CIL III 1008), Aquincum (CIL III 3505),

oder Curatoren wie in Mainz (CIL V 5747. CIRh.

956). Neben den zwei magistri treten in Duro-

storum zwei A-edilen auf. Diese zwei ein Vier-

mannercollegium bildenden Collegien sind das

Abbild des munieipalen Quattuorvirats. Ferner

giebt es einen ordo (decuriones). In Brigetio

kommt vor (CIL III 4298) ein decurio Brigetione

qui magistrat; hier wechselte also das magiste-

rium unter den Decurionen. Decurionen hatten

ferner die canabenses von Mainz (CIRh. 1130.

1067), Troesmis (CIL III 6182. 6183. 6195), Apu-

lum CIL III 1100. 1093). In Apulum findet

sieh ein aedis custos efivium Rfomanorum), CIL
III 1158.

Die Gemeinde bezeichnet sich meist als die

det eives Romani. Ich gebe zur Cbersicht eine

Zusammenstellung der einschlagigen Insehriften

(s, Kornemann 110f.). Apulum: CIL HI 1008

Fortunae Aug. sae. et Genio canabensium L. Si-

lius Maximus v[et] leg. I Ad. P. F. magistra(n)s

primus in ean(abis) d. d. Ill 1100 dee(urio)

Kanabfenswm) leg. XIII O. Ill 1158 aedis cu-

stos c. R. Ill 1214 . . quondfam) deefurionij

[KJanabarum. Dnrostomm : CIL III 7474 . . e(i-

vibus) Rfbmanis) et consistentibus in eanabis

Aelis Ig. XI CI. Es ist offenbar das ET zu

streichen oder veteranis zu erganzen. Troesmis:

CIL HI 6166 C. Val. Pud. vet. U(g). V Mae.

et M. Ulp. Leont. mag(istris) eanabefnsiumj et

Tue. Ael. aed(ili) d. d. vet(erani) et c(ices) R(o-

manij consfistentesj ad eanah(as) leg. V M. Ill

6167 eives Romani Tr[oesmi consistentes?]

.

Aquincum: CIL III 3505 vet. et [cj. R. eos(i-

stentes) ad leg. II Ad. Mogontiacum : CIL V 5747
. . curator eivium, Romanor. Mogontiaci. CIRh.

956 q. e. e. R. m. neg. Moy. Diese litterae sin-

gulares sind q(u-oestorj cfuratorj c(ivium) Rfo-
manorum) m(antieulariorum) Mog(ontiaei) zu

lesen wegen der Inschrift (Bonner Jahrb. LXVH

4) eives Romani mantieulari negotiatores. Cor-

resp.-Bl. der Westd. Ztschr. II 6 /. O. M. Sueaelo

.... actor et canabari ex voto. Argentoratum

CIRh. 1891 [O]enio viei ca[n]abarfum) et

vi[ca]nor(um) canabensium. Isca ('PBritannien):

CIL VII 105 vete[rani] et ho[mines? ad] leg.

II A[ug.] consfistentes). Die Inschrift ist sehr

bedenklich.

Das uns am besten bekannte Lagerdorf, Lam-
lObaesis, beim Lager der numidischen Legio III

Augusta heisst vicus (CIL VIII 2604. 2605)_ wie

das Strassburger, unterschied sich also von einem

anderen vicanen Convent (s. zum Begriff De con-

vent. 66) nicht einmal durch den Namen der Ge-

meinde. Offenbar war Lambaesis, dessen bliihende

Entwicklung wir vortrefflich kennen (s. Wil-
manns Comment. Mommsen. 194f.), sehr bald

municipii instar, so dass seinen Insassen eher

eine municipale (vicus) als eine collegiale Bezeich-

20 nung wie eives Romani et veterani consistentes

zukam. Dasselbe liegt in Brigetio und Mogon-

tiacum vor, wo sich die canabenses sofort in mu-
nicipaler Weise nach dem Namen des Orts be-

nenuen (decurio Brigetione, eives R. Mogontiaci,

s. o.). So bezeichneten sich auch die schon in

republicanischer Zeit sehr starken Convente der

illyrischen Hafenplatze (Narona etc.) als vicus

(s. De convent. 70). Das den Status der eives

Romani definierende Verbum consistere kommt
30 den Personen oder Gruppen zu, welche an dem

Orte ihres Aufenhalts nicht die origo munieipalis

haben, sei es, dass der Ort eine fremde oder gar

keine Stadt ist (s. De convent. 102). Con-

sistere ist das dem Substantiv incola correlate

Verbum.
Canaba ist die Bretterbude, die Baracke. So

wird die Schutzhiitte des Custoden an der Mar-

cussaule in Rom als canaba bezeichnet (Bruns
Fontes iur. R. 5 p. 284). C. heissen auch die

40 Buden der Weinhandler von Lyon, vgl. Wilmanns
Ex. inscr. lat. 2030 negotiatores vinari Lugduni
in eanabis consistentes (s. Hermes VII 303).

Von den C. heissen ihre Bewohner canabenses

oder canabarii (Mainz). Wenn die Budiker von

Troesmis genannt werden consistentes ad canabas

leg. V M., so ist das weniger eine Vermengung
der beiden Fassungen consistentes ad legionem

und consistentes in eanabis, als vulgSrer Sprach-

gebrauch, der ad und in vermengt.

50 Die canabarii von Mainz mit ihrem actor,

dem Geschaftsfuhrer, sind nicht mit den eives

Romani Mogontiaci identisch, sondern wohl ein

neben oder im Convent bestehendes Collegium.

Bezeichnend fur den quasimunicipalen Cha-

rakter der canabae ist, dass die von Durostorum

eanabae Aeliae heissen, also den Kaisernamen

fuhren wie die Colonien. Der Rechtsgrund dieser

Benennung liegt in der ZugehOrigkeit des terri-

torium legionis der Donauprovinzen zum kaiser-

60 lichen fiseus. Der Analogic wegen bemerke icli,

dass die Dorfer der kaiserlichen Domane eben-

falls den Kaisernamen fuhren; vgl. eastellum

Aurelianense Antoninianum (CIL VIII 8426;

s. Sehulten Die rOm. Grundherrschaften 46).

Wie jeder Conventus civ. Rom. konnen auch

die C. Stadtrecht erhalten. Mommsen hat am
Eingang seines Aufsatzes mit gewohnter Praeci-

sion den Satz formuliert, dass fur das 1. Jhdt.
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der Kaiserzeit eine .Incompatibilitat' zwischen

Lager und Stadt, zwischen militarischem und
municipalem Regiment bestanden habe. Aber
der Thatsache, dass im 1. Jhdt. kein Lagerdorf
Stadtrechte erhalten hat, kann man auch aus der

Erwagung gerecht werden, dass in jener Epoche
die C. noch zn unbedeutend waren, uni Stadtrecht
zu erhalten. Auch ftir die Rheinprovinz ist eine

Incompatibilitat von Lager und Stadt nicht zu

behaupten, da hier (iberhaupt ausser an Colonia 10
Agrippinensis und Colonia Traiana keine Stadt-

rechte verliehen worden sind, "weder in der Nahe
der Lager noch im Innern der Provinz. Ich bin
daher geneigt, meine die Mommsensche These
billigenden Ausfiihrungen (Hermes XXIX), wie
ausgefiihrt, zu modificieren. Dass es vorkommt,
dass das Territorium einer Stadt bis an die Mauern
der Nachbarstadt reiehte (Fall von Caudium und
Benevent, s. Grom. lat. I p. 232), ist zwar kein

Gegenargument, da es sich hier nicht um das 20
Aneinanderstossen militarischer und biirgerlicher

Hoheitsrechte handelt, aber doch vielleicht hie-

her gehorig. Bestehen bleibt immerhin, dass den
EOmern das Bedenkliche eines Verkehres zwischen
Militar und Civil wohl bewusst gewesen ist. Sep-

tirnius Severus ist der erste Kaiser gewesen, der
mit der alten Strenge brach. Aus der Bauge-
schichte des Lagers Lambaesis hat Wilmanns
(s. den oben citierten Aufsatz) dicse Dinge er-

litutert. Seit Septimius Severus dringen in das 30
dortige Lager biirgerliche Gebaude wie Clublocale
etc. ein, die bis dahin auf die Stadt Lambaesis
beschrankt waren.

Mag man nun fur das 1. Jhdt. n. Chr. eine

principielle Incompatibilitat von Lager und Stadt
annehmen oder nicht, im 2. Jhdt. werden die

LagerdOrfer bei den Legionslagern an der Donau
zu Stadten (s. die. Praefationes zu Aquincum,
Troesmis etc. im CIL III und Suppl.), Da Aquin-
cum, Carnuntum und Viminacium ?numcipia40
Aelia sind, wird Hadrian ihnen das Stadtrecht

verliehen haben (Mommsen Hermes VII 323).

Erst jetzt werden die C. zu ,Lagerstiidten', bisher

waren sie Lagerdorfer. Man wird deshalb mit
Bergk (Westd. Ztschr. I 498) die Bezeichnung
der C. als .Lagerstadt' fur missverstandlich und
ungeeignefc halten

;
.Lagerdorf ware zutreffender.

Marcus oder Commodus muss dem 1 km. vom
Lager der leg. Ill Aug. entfernt gelegenen Ort
Lambaesis Stadtrechte gegeben haben, da es dort 50
eine Curia Aurelia und Antoniniana giebt. In
der Nahe von Castra Vetera (auf dem Fiirsten-

berg bei Xanten) hat Traian die nach ihm be-

nannte Colonia Traiana angelegt. Ob die Stadt
an die Stelle der C. der leg. XXX Ulpia Victris
trat, ist noch unsicher; jedenfalls ersetzt sie nicht,

wie Mommsen a. a. 0. 305 meint , die des
alten Lagers (der leg. V und XV), weil die alten

C. im Bataverkrieg zerstort worden sind (vgl. den
Aufsatz ,Das territorium legionis'). 60

Besonders interessant sind die C. als origo
der Lagerkinder, d. h. der aus der illegitimen

Ehe eines Soldaten mit einer PeregriDen ent-

sprossenen Kinder. Denn wenn die Soldatenkinder
von Lambaesis (s. CIL VIII p. 284) ihre origo
mit castris bezeichnen, so gesehieht das, weil

ihr factischer Geburtsort, die C, weil nichtstad-
tisch, als Origo nicht verwendbar sind. Auch die

Castra sind keine Stadt, aber wie sie ein Territo-

rium haben. so kSnnen sie auch munieipii vieem
fungieren ; die castra fungieren hier als Centrum
des militarischen Bezirks, wie die vici die Stadte
der saltus, der Grundherrschaften, sind (vgl. R6m.
Grundherrschaften 46). Die im vicus Lam-
baesis geborenen Lagerkinder fiihren nicht die

Papiria, die Tribus der spateren Stadt Lambaesis,
sondern die Tribus der spurii, die Pollia (vgl.

Mommsen Hermes XIX 11 Anm.). "Wir haben
jedoch eine Ofener Inschrift, in der die canabae
als Heimat genannt werden, CIL III 10548 : M.
Fm io Po[l(lia) ?] Rufo cana[bis] . . .

.
; die ca-

nabae sind die von Aquincum. Wenn es canabae
Aeliae giebt (s. o.), so lag thatsachlich die Be-
zeichnung der Origo nach dem Lagerdorf nahe
genug.

Zum Schluss ist noch eine neue Inschrift aus
Kutlovika mitzuteilen, die auch canabensisch zu
sein scheint, Arch.-ep. Mitt. 1895, 215. Sie

bezieht sich auf die Erbauung einer Warte zum
Schutz der Anwohner : [. . . untie latrunculos o]b-

servare [possent projpler tutelafmj [cajstrensium
et [ejivium Montanensium , Maximo et [Ola]-
brione [cos.] = 256 n. Chr. Unter Marcus und Verus
wird eine rcgio Montanensium erwahnt (s. ebd.).

[Scklten.]

Canaca (Kdvaxa) wird als erste Stadt der

Turdetaner im "Westen der Provinz Hispania Bae-
tica nur von Ptolem. II 4, 10 erwahnt, und muss
danach etwa 35 Millien von der Anasnrandung
aufwarts gelegen haben. Mit Canana (s. d.) kann
es daher nicht identisch sein , wie Fruhere an-

nabmen; K. M ii 1 1 e r (zu Ptolem.) stellt es mit dem
Praesidium des antoninischen Itinerars (431, 10)
und dem heutigen Chanza zusammen, beides sehr
unsicher. [Hiibner.]

Canafates s. Cannenefates.
ad Canales. 1) Zwischen Bovianum und Tea-

num auf der Grenze von Samnium und Apulien
(Tab. Peut.), ganz ungewisser Lage. Vgl. CIL IX
p. 204. Desjardins Table de Peutinger 218.

2) Mansio der Via Appia in Apulien (Itin.

Ant. 121), 20 (oder nach dem cod. Escorial. 13) mp.
von Tarent, also in der Gegend von Massafra.

[Hulsen.]

Canana, Stadt am Baetis im Hispania ulterior,

jetzt Villa nueva del Rio (CIL II p. 140), von
Plinius unter den oppida Hispalensis conventus
angefiihrt (III 11 ciniana die Leidener, camana
camanca canian die iibrigcns besseren Hss.). Auf
einer Inschrift von Hispalis werden die lintrarii

Cananienses genannt (CIL II 1182); so alle

alteren Abschreiber, auch cine neuerdings am Orte
gefundene Inschrift (demnachst in Ephem. epigr.

VIII) hat CANAN; des einzigen Zeugen Caro
Lesung CANAM statt CANAN, in der nur durch
ihn erhaltenen Inschrift des municipium Flatium
Canamfense) (CIL II 1074) ist danach zu andern
in Canan(ense) oder CananifenseJ. [Hiibner.]

Canaria s. Fortunatae insulae.
Canartha s. Aurelius Nr. 74.

Oananna, Gegend (regio) an der westlichen

Kfiste Arabiens (Plin. VI 150) mit Kanauna der
aTabischen Geographen (Cumfida der Admiralkarte)
identisch (vgl. Sprenger Alte Geogr. 52). Breite
19° 8'.

'
[D. H. Muller.]

Cancellarius bedeutet urspriinglich den Thiir-
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steher (CIL VI 9226 : qui fuit cancellarius primi
loci campi Boari), lasst sich aber seit dem J. 363
n. Chr. (CIL VI 1770) als Titel eines Subaltern-
beamten nachweisen, der griechisch durch 6 rijs

&voas avocog umschrieben wird (Lib. or. II 107).
Beamte dieser Art finden sich in den Diensten
der Praefecti' praetorio (CIL XI 317. Joh. Lyd.
de mag. Ill 36. 37. Cassiod. var. I 35, 2. XI 6.

14. 36. 37. 39. XII 1. 3. 10. 12. 14. 15. Cod. lust

51, 5), und seit 423 musste ihre Person von den
obersten Chargen des Officium gepriift und durch
Erklarung zu den Acten gebilligt werden (Cod.
Theod. I 35, 3). Noch spater bestimmte man,
dass sie aus dem Officium selbst zu nehmen seien
(Cod. lust. I 51, 8, wo die Worte ex eodem of-
ficio in das Gesetz des Cod. Theod. I 35, 3 inter-
poliert sind, also den Inhalt einer spateren Ver-
fiigung in dieses hineintragen). Doch blieb die- - - - y "- — " „ ,

""• '"•"'• iuB uus *" uicses uiiiemiragenj. uocn DiieD die

l%{\
1 § 2

,V' .

er Praefectl mh™ (CIL VI 1770. 10 Wahl noch insofern frei, als sie nicht durch das
8401), der Magistri militum (Mommsen Chron.
min. II 41), des Comes Orientis (Lib. or. II 107),
der Duces (Constat. Anast. de due. Lib. 14 bei
Zachariae v. Lingenthal M.-Ber. Akad. Berl.
1879, 142 ; unter Iustinian scheinen sie den Duces
genommen zu sein, da sie in dem Verzeichnis ihrer
Subalternen Cod. lust. I 27, 2 § 20ff. nicht mehr
vorkommen), der Provincialstattrialter (Cod. Theod.
I 35, 3. Cod. lust. I 51, 3. 5. 8) und fehlten ur

Dienstalter, nach dem sonst das Aufrucken inner -

halb des Officium sich regelt, beschrankt war
(Cassiod. var. XI 6, 1).

Der Titel des Amtes ist von den caneelli her-
geleitet, d. h. von den gitterftrmigen und daher
durchsichtigen Schranken, die den Gerichtsraum
gegen das Publicum abschlossen (Cassiod. var. XI
6, 5. Joh. Lyd. de mag. IE 37. Agath. I 19;
vgl. Gothofredus zu Cod. Theod. I 35 [12], 3).

sprunghch wohl keinem Oberbeamten, der richter- 20 Denn der Platz des C. war urspriinglich an der
liche Functionen besass (Joh. Lyd. de mag. Ill
11). Auch am Hofe des Kaisers im unmittelbaren
Dienstc desselben erscheinen C. in der Mehrzahl,
aber wohl nicht vor dem 5. Jhdt. Denn in der
Notitia dignitatum fehlen sie noch im Orient,
nicht aber im Occident (IX 15), der meist einen
spateren Zustand der Keichsverwaltung darzu-
stellen pflegt. Wenn die Falscher der Hist. Aug.
Car. 16, 3 schon unter Carinus kaiserliche C. er-

Thtir derselben ; dort hatte er die Audienzsuchen-
den bei dem Eichter vorzulassen (Cassiod. var. XI
6, 3. Agath. a. O.) , Schriftstflcke entgegenzu-
nehmen und ihm zu ttberreichen (Joh. Lyd. Ill
11. 37. Cassiod. a. O.), kurz seinen Verkehr mit
der Aussenwelt zu vermitteln. Aus jener Prasen-
tation der Urkunden zur Unterschrift entwickelte
sich spater bei den kaiserlichen C. die Befugnis,
die Edicte zur Publication zu bringen (CIL IX

wahnen, so ist dies nur em weiterer Beweis ftir 30 2826). Anfangs aber waren sie thatsachlich nichts
die spate Entstehung des Buches (SeeckRh. Mus.
XLIX 208). Anfangs scheint unter jedem Ober-
beamten nur je ein C. gestanden zu haben (CIL
VI 1770. Lib. or. II 107. M.-Ber. Akad. Berl.
1879, 142) , spater sollen es bei den Praefecti
praetorio zwei gewesen sein (Joh. Lyd. de mag.

,
III 36. 37) ; endlich ernennen diese sich ausser
einem, der in ihrer Umgebung bleibt (Cassiod.
var. XI 6. 27), noch je einen C. ftir jede Provinz

weiter als Thiirsteher, und ihr Rang daher selbst
bei denen , die dem Kaiser unmittelbar dienten,
ein sehr niedrigeT (Hist. Aug. Car. 16, 3), wes-
halb sie auch in der Notitia dignitatum (Occ. IX
15) in der Reihe der kaiserlichen Offlcia an aller-

letzter Stelle stehen. Trotzdem war ihre Macht
nicht gering, schon weil ohne ihren guten Willen,
den sie sich oft teuer bezahlen liessen (CIL VI
1770. Lib. or. II 107), niemand mit dem Ober-

'iwfv (Cassiod. var. XII 1. 3. 10; vgl. 40 beamten in Verkehr treten konute. Und da der
Joh. Lvd. a. O.: cancellarius Cain/nomine Haaaind f. Aor ni'iwi™ finVolf/i^.^ :„t j„-„»„ oi.it iJoh. Lyd. a. 0. ; cancellarius Campa.niae Cassiod.
var. XI 37 ; Lucaniae et BrUtiorum. XI 39. XII
12. 14. 15; provincial Liguriae XI 14; provin-
ciae Samnii XI 36), die aber von den eigenen
C. der Statthalter zu unterscheiden sind.

Der C. erscheint in den Titeliiberschriften von
Cod. Theod. I 35 und Cod. lust. I 51 und in den
Amterverzeichnissen Cod. lust. 1 27, 1 § 21 und M.-
Ber. Akad. Berl. 1879, 142 gesondert von den

C. der einzige Subalterne ist, dessen Stellung auf
freier Wahl seines Vorgesetzten beruht, so wird
er meist der Vertrauensmann desselben und erhalt
von ihm mannigfache Auftrage, die tiber den
ursprunglichen Inhalt seines bescheidenen Amtes
weit hinausgehen. Indem diese gelegentlichen
und ausserordentlichen Dienstleistungen im Laufe
der Zeit zu regelmassigen werden, erweitert sich
seine Coropetenz immer mehr. Im 6. Jhdt. gilti7

•
—

\i'c
*wi«, iTi. 6 ^ov.iiviciu run uot acme \_.uiiipe«;iiz unmer menr. im o. Jnat. gill

ubngen Ofncialen und in engster Verbindung mit 50 er daher schon als der Vornehmste im Officium
dem Adsessor (— consiliarius) und dem Domesti-
cus. Man darf daraus schliessen, dass er urspriing-
lich, gleich diesen beiden, kein eigentlicher Staats-
beamter war, sondern von seinem Vorgesetzten
nach eigenem Ermessen ernannt wurde und zu
ihm in einer Art von privatem Vertrauensverhalt-
nis stand (s. Bd. I S. 424, 47), weshalb auch der
Name des Richters, dem er dient, mit zu seiner
Titulatur gehort (CIL XI 317: cancellarius prae-

dem die andern Mitglieder desselben Gehorsam
schuldig sind (Cassiod. var. XI 6, 1). Als solcher
fuhrt er die Aufsicht tiber die Dienstliste (ma-
trieula), nach der sich das Avancement der Of-
ncialen bestimmt (Cassiod. var. XI 6, 2), und zahlt
ihnen ihren Lohn aus (Cassiod. var. XI 36, 4.

37, 4). Namentlich aber wird denjenigen C, die
der Praefect jahrlich (Cassiod. var. XI 7, 5. XII
2, 6. 16, 4) in die einzelnen ProvinzeD eDtsendet,o -

!--- — .~™»r .^u j,, i»„ m, u. i", -t; in uk cuiiciiica iiuviuzeu euuseijuet,
Teen Longmi). Daher nennt Cassiodor (var. XI 60 die Beanfsichtigung des Postwesens (Cassiod. var.
6, 3) sein Amt eine domestica militia, and unter
den Staatsamtern, welche die Notitia dignitatum
verzeichnet, wird es ebensowenig aufgefuhrt, wie
die des Adsessor und des Domesticus. So scheinen
denn auch die Oberbeamten in der Wahl ihrer
C anfangs ganz unbeschrankt gewesen zu sein;
erst 415 wird verftigt, dass keiner diese Stellung
mehr als einmal bekleiden dfirfe (Cod. lust. I

XI 14, 1. XII 15, 6) und der Steuererhebung
iibertragen (Cassiod. var. XI 10. 39. XII 10. 12,

3. 5. 14, 6. I 35, 2. Joh. Lyd. de mag. HI 37),
zu welchem Zwecke sogar militarische Executoren
unter ihren Befehl gestellt werden (Cassiod. var.

XII 3). Diesen wichtigen Obliegenheiten ent-
sprechend steigert sich auch ihre Wurde. Die C.
der Praefecten besitzen im 6. Jhdt. senatorischen
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Bang, fiihren danach den Titel vir elarissimus worden sein, well er allein es wagte, der Hydra

(Cassiod. var. XI 10. 37. 39. XII 3, 2. 15), wer- im Kampfe mit HeraMes beizustehen ; nachdem

den zuComites ernannt (Mommsen Chron. min. er aus dem Sumpfe Lema hervorgekrochen war

II 41) und riach ihrer Entlassung zu Praerogati- (deshalb Lernaeus bei Columella, litoreus bei

,,varii beftirdert (Cassiod. var. XI 27). Manilius und Ovid), soil er Herakles am Fusse

Nach Job. Lyd. de mag. Ill 36 sollen sie als gebissen haben und dann von ihm getotet worden

Gebalt einen Solidus (= 12,69 Mk.) taglich er- sein (C. Robert Erat. Catast. reliqu. 88ff.). Era-

halten haben ; docb wird dies kaum richtig sein, tosthenes, die Scboliasten zu Germanicus und Hygin

da Iustinian fur alle C. des Praefecten von Africa legen dem Sternbilde 18 Stenie bei (ebd. 941),

zusammen nur 7 Pfund Gold oder 504 Solidi jahr- 10 dagegen Ptolemaios (Mey. avvr. VII 4 p. 54 Halma)

lich berecbnet (Cod. lust. I 27, 1 § 21). Aber nur 9 (7 vierter, 1 funi'ter Grosse, 1 veyeloeiSr/g).

daneben bezogen sie ansehnliche Sporteln; allein Nach Arats von Hipparch (I 10, lOff. p. 102ff.

diejenigen, welche er jahrlich von den Soldaten Manitius) gebilligter Darstellung, die wahrschein-

erheben durfte, wurden bei dem C. des Dux Penta- licb auf Eudoxos zuriickgeht, liegt der Krebs mit

poleos von Anastasius auf 24 Solidi angesetzt seiner ganzen Lange auf dem Wendekreise, der

(M.-Ber. Akad. Berl. 1879, 142). ihn in eine nordliche und siidliche Halfte scheidet

Trotz ihrer hoben Stellung blieb, wie es scheint, (Pbaen. 489ff., vgl. Cic. 509ff. Germanicus 468ff.

die Folter gegen die C. erlaubt (Cassiod. var. XII Avien 379ff. 964ff.). Das Ekliptikzeichen durch-

1, 3). Gerade wegen ihrer grossen Macht, die sie lauft die Sonne in 31 Tagen nach Geminos (isag.

gewiss oft missbrauchten, hielt man die Meglich- 20 c. 16. Wachsmutb in der Ausg. von Lydus

keit eines scharfen Vorgehens gegen sie fur un- de ostentis p. 175). In dem Kalender von Ge-

entbehrlich. Schon 399 wurde daher verfiigt, dass minos wird der Frtihaufgang auf den 27. Juni,

sie nach Niederlegung ibres Amtes noch minde- der Spataufgang auf den 23. Juli, der Spatunter-

stens 50 Tage in der Provinz, in der sie fungiert gang auf den 20. Januar verlegt (Wachsmutb
hatten, bleiben mvissten, um jedem Provincialen p. 175. 176. 183).

bequeme Gelegenheit zur Anklage zu gewiihren In diesem Sternbilde befinden sich einige Sterne,

(Cod. lust. I 51, 3). Aus demselben Grunde be- die o'voi (asini, aselli) genannt werden, mit der

stimmte man 423 , sie dtirften noch drei Jahre Krippe {tpdrvn, praesepe, praesepium). Eratosthe-

nach dem Ende des Cancellariates nicht aus ihrem nes erzahlt, Dionysos, Hephaest und Satyrn seien

Officium ausscheiden (Cod. Theod. I 35, 3). G o t h o- 30 auf Eseln reitend in den Kampf gegen die Gigan-

fredus zu Cod. Theod. I 35 [12], 3. P. Kriiger ten gezogen, und die Tiere hatten, noch ebe sie

Kritik des iustinianischen Codex 163. Mommsen der Gigauten ansichtig wurden, ein solches Ge-

Neues Archiv d. Gesellseh. f. altere deutsche Ge- schrei erhoben, dass .diese die Plucht ergriffen;

schichtskunde XIV 478. [Seeck.] daher wurden die Esel unter die Sterne versetzt.

Cancelli, nach Festus (ep. p. 46, 2) fur das Eine ganz andere Erklarung des Namens findet

altere cancri gesagt , bedeutet im allgemeinen sich daneben in den Scbolien zu Germanicus und

allerhand Gitterwerk an Fenstern und Thiiren bei Hyg. II 23 (C. Robert a. a. O.). Dieselben

(insofern zum Teil identisch mit clafri — xXfjdQa, Sterne kennt auch unter gleichem Namen Arat

s. Daremberg et Saglio Dictionn. I 1236 und (892. 898. 996; vgl. auch Proclus de sphaer. c. 15).

Th. Wiegand Die puteol. Bauinschr., Jahrb. f. 40 Seltsamerweise ist das Sternbild des Krebses ein-

Philol. Suppl. XX 735) , an Umzaunungen und mal von Cicero (Arat. 216) mit dem africanischen

Schranken (GIL VIII 2369. 2370, c. aenei cum Worte Nepa bezeichnet worden, was sonst fur den

hermulis XIV 2215, bei Heiligtiimern s. Mar- Scorpion gebraucht wird. [Haebler.]

quardt Rom. Staatsverwalt. 2 III 152, 6, an den Canchlei, ein arabischer Stamm im Nord-

Eostra in Bom s. Richter Archaeol. Jahrbuch westen Arabiens, der nbrdlich von den Nabataeern

IV 1889, 9) u. a. Im Theater, als waren die wohnt (Plin. V 65). [D. H. Muller.]

Sitze damit gemeint , werden c. erwahnt von Candac , Fiihrer der Scyren , Sadagarii und

Varro r. r. Ill 5, 4, im Circus von Ovid. amor. eines Teiles der Alanen im Kampfe gegen die

III 2, 64. Im besonderen heissen so die Ablauf- Sohne des Attila. Nach dem Siege fiber dieselben

schranken im Stadion (s. 'Acpertigia), Schol. 50 Hess er sich in Untermoesien und Skythien nieder.

Theokr. VIII 58, und wie griechisch dgv<paxTO$ Paria, der Grossvater des Historikers Iordanes,

oder saepta die mit einer Gitterthur (xiyx/Js) ver- war bei ihm Notarius , lord. Get. 50, 265. 266.

sehenen Schranken, die den Platz einer politischen [Seeck.]

oder amtlichen Versammlung, namentlich den Candace s. Kandake.
des Gerichtshofes absperren (Pollux VIII 124. Candaei, ein Troglodytenstamm, Ophiophagi

Hesych. Suid. s. xiyxkk. Schol. Aristoph. Equ. zubenannt, in der Nahe von Berenice Panchrysos

641. 675; Vesp. 124. Lydus de mag. HI 37. wohnend, Plin. VI 169. Ob die heutigen Kadei

Amm. Marc. XXX 4, 18). Vgl. Daremberg et mit ihnen zusammenhangen , bleibt zweifelhaft

Saglio Dictionn. I 868. [Puchstein.] (vgl. Vivien de St.-Martin Le nord de l'Afrique

Cancer (.Kagxivog), der Krebs, ein Sternbild 60 dans l'antiquite gr. et rom. 192). [Fischer.]

im Tierkreise zwischen dem Lowen und den Zwil- Candalicae, Ort in Noricum, 20 Millien von

lingen; hier bezeichnete er einstmals den nord- Virunum entfernt, ItiD. Ant. 276. Lage unbe-

lichsten Punkt, den die Sonne in ihrer Jahres- stimmt, CIL HI p. 618. [Dun.]

bahn erreicht und von dem aus sie dann (nach Candamius, (vielleicht topischer) Beiname des

Plin. n. h. II 81. XVIII 264 im 8. Grade) wieder Iuppiter auf einer in Asturien (bei Grado) ge-

nach Stiden zuriickgeht (Wendepunkt und Wende- fundenen Inschrift CIL II 2695 Iovi Candamio.

kreis des Krebses, vgl. Himmelskreise). Der Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. W^"1 -]

Krebs soil von Iuno unter die Gestirne versetzt Candela. Kerzen scheinen bei den Griecnen
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wenig iiblich gewesen zu sein. Bei Homer wird Vogelschnabel gebildete Spitze zum Anstecken
die Bcleuchtung durch Kienfackeln und Leucht- der Kerzen, wie dies ein Grabgemalde von Orvieto
pfannen bewirkt, und nachher herrscht durchaus zeigt (s. Candela). Gleich unterhalb dieser
die flllampe ; die Spateren benennen die Kerze mit Arme ist hauflg horizontal eine runde Scheibe
dem romischen Namen xavdr/ka, Athen. XV 701 b, mit nach unten gebogenem Bande angebracht,
Suid. s. v. Schol. Nic. Ther. 763. Tzetz. ad Lycophr. um die unter ihr den C. aufassende und tragende
84. Fur Italien wird der friiher allgemeine Ge- Hand gegen herabtraufelndes Wachs oder Talg zu
brauch (Varro de 1. 1. V 119. Mart. XIV 43) be- schutzen. Seltener sind C. mit verticaler Spitze
zeugt durch den von C. abgeleiteten Namen des in einer kelchartigen Hiilse zum Aufstecken der
Lampentragers, candelabrum, und durch die zahl- 10 Kerze. Ein solcher aus spiiterer Zeit ist abgebildet
reichen etruskischen, zum Anstecken von Kerzen bei Quaranta Di un candelabro di bronzo tro-
bestimmten Candelaber. Die C. besteht aus einem vato nelle vicinanze dell' antica Nuceria Alfaterna
Docht (filum Iuv. 3, 286; daher funiculi, funes (in Mem. d. Ace. Ercolanese IV 2, 283; die Ab-
Varro a. O. und bei Serv. Aen. I 727. Isid. or. bildungbeiDaremberg-SaglioI 871 fig. 1080);
XX 10, 5. Donat. Ter. Andr. 115), der mit einem vgl. auch das Vasenbild Millingen Peint. de
brennbaren Stoffe bekleidet ist. Als Material des vases 36.
Dochtes wird Papyrus and das Mark einer Binsen- C. als Lampentrager werden namentlich in
art genannt, Plin. n. h. XVI 178. Isid. or. XX Pompeii und Herculaneum gefunden und sind
10, 5. Anth. Pal. VI 249, 2. Als Brennstoff zahlreich im Museum zu Neapel. Die gewohn-
kommt am haufigsten Wachs vor. Maecenas bei201ichste Form ist durch geringe Veranderung
Sen. ep. 114, 5. Anth. Pal. VI 249, 1 . Serv. Donat. aus dem eben beschriebenen Typus entwickelt.
Isid. aa. OO.; aber auch Talg, Colum. II 21, 3 Die seitlichen Arme und die bekronende Figur
(Apul. met. IV 19 und Ammian. XVIII 6, 15 ist werden weggelassen und ersetzt durch einen kelch-
von Talgfackeln die Rede) und Pech (Donat. a. O.). oder pilasterartigen oberen Abschluss des Schaftes
Vom cereus, Wachsfackel, wird die C. deutlich mit runder, tellerartiger Oberflache, auf welche
unterschieden, Mart. XIV 40. 42. Fest. e p. 54, 16: die Lampe gestellt wird. Auch die die Hand
der Reiche liess sich mit der Wachsfackel, der schutzende Platte fallt weg; sie war unnOtig,
Arme mit der C. (in der Laterne) heimleuchten. da nicht nur ein AbtrOpfeln von der Lampe kaum
Denn dies war wohl spater, &h im Haushalt die stattfand, sondern auch in der Regel nicht der C.
Ollampe allgemein iiblich war, die Hauptverwen- 30 sondern die auf ihm stehende, mit einem Griff
dung der C. Indes wird nicht immer so scharf versehene Lampe umhergetragen wurde. Gegen-
unterschieden

; wenigstens heisst bei Serv. Aen. tiber der grOsseren Belastung oben durch die
I 727 auch der Fackeltrager candelabrum. Nach manchmal ziemlich schwere Bronzelampe wurde
bildlichenDarstellungen(TischbeinVasesHamil- es wunschenswert, der Stabilitat halber, auch
ton II 25. Panofka Cab. Pourtales 5) bestanden dem Fusse ein grOsseres Gewicht zu geben. Dies
die Wachsfackeln aus mehreren zusammengebun- geschah durch eine iiber die drei Fusse gelegte
denen Kerzen oder funiculi. Bildliche Darstellung runde, meist reich ornaraentierte Platte; kttnst-
von C. an einem Candelaber: Conestabile Pit- lerisch betrachtet ein Ruckschritt gegeniiber der
ture scop, presso Orvieto Taf. XI, auch bei Darem- freien Entwicklung des Schaftes aus den Fussen.
berg-Saglio Diet, des Ant. I 869 fig. 1071. 40 Doch ist diese Platte keineswegs bei alien Lam-

[Mau.] pen-C. vorhanden. Bisweilen ist bei C. dieser
Candelabrum. Urspriinglich, wie der Name Art der obere Teil mit einem langen Stabe in

besagt, ein Gerat zum Auf- und Anstecken von den unteren wie in eine Scheide eingeschoben
Kerzen, aus einer Zeit stammend, wo Ollampen und kann nach Bedarf hSher oder niedriger durch
weniger iiblich waren. Spater wurden dann durch einen Stift befestigt werden. So auch der er-

geringe Modification derselben Form Lampentrager wahnte Kerzentrager von Nuceria ; Lampentrager
gestaltet, auf die der Name uberging. Varro de mit solcher Vorrichtung Antich. di Ercolano VIII
1.1. V 119. Fest. ep. 46, 7. Plin. n. h. XXXIV 70. 71. Overbeck Pompeii* 437 c. Einzeln
11. Martial. XIV 43. Serv. Aen. I 727. Isid. kommt es auch vor, dass der Lampenteller an
or. XX 10, 3. Das in engerem Sinne C. genannte 50 einer Hulse am Schaft auf und ab geschoben
Gerat, bestimmt, auf dem Boden zu stehen und werden kann. Mus. Borb. XVI Titelbild. Darem-
daher von betrachtlicher Hehe (0, 75—1,50 m.), berg-Saglio I 874 fig. 1075.
ist in zahlreichen Exemplaren erhalten, die teils Die erhaltenen C. dieser Art sind dnrchweg
Kerzen- teils Lampentrager sind. aus Bronze. Beruhmt waren, nach Plin. n. h.

Die Kerzentrager, aus etruskischen Grabern, XXXIV 11. 12, die Bronze-C. von Aegina und
sind zahlreich im etruskischen Museum des Vati- Tarent. Und zwar gab es in Tarent Fabriken,
cans (Museo Gregoriano) und im etruskischen welche nur die Schafte, in Aegina solche, die nur
Museum in Florenz ; einige auch im Museum zu die oberen Teile {superfieiem : vielleicht auch die
Neapel. Den Fuss bilden meist drei Tierfiisse, oben erwahnte, iiber den Fussen liegende Scheibe)
getrennt durch schrag abwarts gerichtete Pal- 60 lieferten. Beruhmt waren ferner die sog. korinthi-
metten. Auf ihm erhebt sich der schlanke Schaft, schen C. (Martial. XIV 43), die griechischen Ur-
rund oder gekantet, glatt oder cannelliert, manch- sprunges, aber nicht aus Korinth waren, Plin. a. O.
mal auch mit Pflanzenmotiven, hauflg verziert Eiserne C., ganz einfach und formlos, werden bis-

durch einen an ihm hinaufkletternden Vogel, be- weilen in Pompeii gefunden. Zwei silberne aus
krSnt durch eine kleine Figur. Unterhalb dieser einem Grabe bei Athen Bull. d. Inst. 1838, 8 ; vgl.
Figur zweigen sich seitwarts vier kurze Arme ab, Dig. XXXIV % 19, 8. Ein C. aus Edelsteinen, d. h.
in die Hche geschwungen, aber auslaufend in je doch wohl mit solchen reich verziert, Cic. Verr-
eine horizontale, manchmal als Blume oder als IV 64ft. Hslzerne C. werden erwahnt Caecil.
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bei Non. 202, 15. Petron. 95. Athen. XV 700e;
vier C. aus Holz mit Knochenverzierungen in

einem G-rabe bei Assisi, Not. d. sc. 1878, 128.

Besondere Prachtstiicke sind die mehrfach er-

haltenen grossen, reich ornamentierten Marmor-
C. Sie standen wohl vorwiegend in Tempeln.
Die beiden der Galleria delle statue des Vaticans

(Helbig Ffihrer I nr. 210. 211) stammen aus
der Tiburtiner Villa Hadrians. Abbildungen Vis-
conti Mus. Pio-Cl. IV 1—8. V 1—4. VII 37 - 40.

Mus. Borb. I 54. Piranesi Vasi Candelabri etc.

102. 103.

Zum Aufstellen der metallenen C. hatte man
dreiseitige, ornamentierte und auch mit Relief-

fignren verzierte Marmorbasen, ahnlich dem unter-

sten Gliede der eben erwahnten grossen Marmor-
C, welche also C. und Basis zusammen rcprae-

sentieren. S. fiber diese Basen Berindorf-
S c h 8 n e Lateran nr. 460.

Wir pflegen unter C. nur die bisher bespro-

chenen hoben, auf dem Boden stehenden Kerzen-

und Lampentrager zu verstehen. Ob das latei-

nische Wort auch auf kleinere, auf dem Tische

stehende Beleuchtungsgerate angewandt wurde,

ist zweifelhaft. Cicero ad Qu. fr. Ill 7, 2 nennt
ein solches lychnvehum ligneolum. Sicher ist,

dass Ivxvovxo; (so auch lychnuchus Plin. n. h.

XXXIV 14) jede Art von Lampentrager bezeichnet.

Solche kleinere Gerate, die wir Leuchter nennen
kb'nnen, finden sich, aus Bronze, tcils in etrus-

kisehen Griibern, teils in Pompeii und Hercu-
laneum. Die etruskischen (hoch etwa 0, 50 m.)

sind zum Teil deutlich Lampentrager mit einer

Art Teller zum Aufstellen der Lampe, zum Teil

Kerzentrager mit einem Schalehen, in dessen Mitte
ein Dorn zum Aufstecken der Kerze aufragt. Bei
einer dritten, zahlreichen Klasse ist die Benutzungs-
weise nicht ganz klar; ihr oberer Abschluss ist

eine viereckige Platte, die eine beckenartige Ver-

tiefung entha.lt. Man zweifelt, ob diese direct

mit 01 gefiillt als Lampe, oder etwa zum Ver-

DTennen von Weihrauch, oder zum Einstecken

einer (dann sehr starken) Kerze diente. Dagegen
sind die pompeianischen Leuchter (hoch etwa

0, 30) durchaus Lampentrager und von den C.

wesentlich nur durch die kleineren Dimension en

verschieden. Ein besonders reich gestaltetes Bei-

spiel Overbeck Pompeii'' 436 fig. 223 a; meist

sind sie viel einfacher. Doch finden sich in

Pompeii und Herculaneum auch naturalist! sch

als Baum oder in stilisierten Pflanzenmotiven
gebildete und mit Figuren versehene Leuchter,

die sich oben in mehrere Anne teilen, deren jeder

einen Lampenteller tragt. Overbeck a. 0.

223 b. d.

Aus viel alterer Zeit stammt ein thOnerner

Leuchter (Lampentrager ) des Museums zu JJeapel.

Nach seiner Malerei zu urteilen (Patroni Vasi

arcaici del Museo di Napoli, in Mon. d. Lincei

VI 352ff.), gehort er dem 4. Jhdt, v. Chr. an und
stammt aus Messapien. ThOnerne Handleuchter
fiir Kerzen, aus G allien, bei Daremberg-Saglio
I 870 : runde Schalen mit ringfdrmigem Griff und
in der Mitte entweder einer Hiilse oder einem
Stachel zur Aufnahme der Kerze; vgl. auch Gri-
vaud de la Vincelle Arts et metiers 127. Ein
prachtvoller niedriger bronzener Kerzentrager fiir

eine circa 6 cm. dicke Kerze bei Mazois Pom-

per II 100, danach bei Daremberg-Saglio
I 871 fig. 1078.

Haufig findet man in Pompeii und Hercu-

laneum kleine, etwa 15 cm. hohe Untersatze fiir

je eine Lampe, meist als Dreifiisse gestaltet.

Man pflegt sie nicht als C. zu bezeichnen. Ab-

bildungen Overbeck Pompeii 4 435.

Gerate nicht zum Daraufstellen sondern zum
Anhangen der Larnpen werden ebenfalls in ver-

10 schiedenen Formen in Pompeii uiid Herculaneum
gefunden. Zwei Beispiele bei Overbeck a. 0.

c. e charakterisieren die beiden Klassen, in die

sich die Lampentrager dieser Art einteilen lassen
;

sie sind entweder als Baum gebildet, an dessen

Zweigen die Lampen hangen (vgl. Plin. n. h.

XXXIV 14), oder architektonisch als Pfeiler, von
dem Ann ausgehen. Dieser letzten Klasse ge-

h5rt auch ein etruskischer Lampentrager an,

Chabouillet Collect. Fould XV. Der jiingere

20 Dionys stiftete nach Tarent einen Kviyovyoq, an

dem so viel Lampen, als das Jahr Tage hat, an-

gebracht werden konnten, Athen. XV 700 d.

Bestimnit unterschieden von den C. sind die

von der Decke hangenden Lampentrager, lych-

nuchi pensites Plin. n. h. XXXIV 14 : hier von

Bronze. Ein marmorner Visconti Mus. Pio-Cl.

V A IV 5. Bei Verg. Aen. I 728. Ovid. met.

XII 247 werden sie funale gcnannt, welches Wort
(als fanal, fanale in die romanischen Sprachen

30 iibergegangen) nach Varro bei Serv. a. 0., Isid.

or. XX 10, 5. Donat. Ter. Andr. 115 die zum
Anstecken der Kerzen dienenden Spitzen des C,
dann auch den C. selbst bezeichnete. Dagegen
ist funalis, funalis cereus bei Cic. de sen. 44.

Val. Max. HI 6, 4 die dem nach Hause gehenden

Duilius vorgetragene Fackel, die aber auch bei

Sil. VI 667 im Plural funalia genannt wird.

Antichita di Ercolano VIII 58ft. Mus. Greg. I

48—55. Becker-Goil Gallus II 389. Mar-
40quardt Privatl. 2 710. Daremberg-Saglio

Diet. d. ant. I 869. Friederichs Kl. Kunst
169. Overbeck Pompeii 4 430. R e i s c h bei

Helbig Ffihrer II 305. [Mau.]

Candelaria horrea, in Rom; nur aus der

Forma TJrbis Romae frg. 53 Jord. bekannt, un-

gewisser Lage. [Hiilsen.]

Candelifera, romische GOttin der Indigita-

menta, Tertull. ad nat. II 11 C. quod ad can-

delae lumina jiariebant. Hire Existenz erklart

50 sich also aus der Sitte, bei Entbindungen Kerzen

(eandelae) anzuziinden, sei es um die Nahe der

die Geburt fordernden Lichtgottin Iuno Lucina
anzudeuten, sei es um Mutter und Kind vor den

im Dunklen schwarmenden Damonen zu schiitzen.

[Aust.]

Candeneuni, Ort in Ariana, Geogr. Rav. p. 7 1 , 9.

[Tomaschek.]

Candetunij ein Flachenmass der Provinz Gal-

lia, nacb Colum. de r. r. V 1 in areis urbanis

60 spatium centum pedum, in agrestibus autem
pedum CL. Vgl. auch Isid. etymol. XV 15 (Metrol.

script, II 109, Sff.). Da Columella a. a. 0. (Metrol.

script, JI 53, 11—54, 5) noch funf andere Acker-

masse erwahnt und sie samtlich nach der Lange
ihrer Seiten bestimmt, so ist es wahrscheinlich,

dass er auch bei der Definition des C. die Seiten-

lange gemeint, mithin zu centum pedum, pedum
CL ein quoquo versus oder undique (vgl. a. a. 0.

i

53, 13. 14) hinzugedacht hat, Das C. fiir stadtische

Grundstiicke hat demnach 10 000, das fiir Acker-

fliichen 22 500 QFuss = 10000 Ellen enthal-

ten. Hultsch Metrologie 2 692. Dagegen fasst

Nissen Iw. Mailers Handb. P 882 die 100 Fuss

des stadtischen C. als Quadratfuss , nimmt also

ein kleines, der romischen decempeda quadrata
(s. Bd. I S. 335) entsprechendes Teilmass an.

Allein das kleinste der andern von Columella er-

wahnten Ackermasse halt schon 480 Fuss ; fiber-

dies wird das C. zusammen mit dem romischen

actus von 14400 Fuss und der gleich grossen

baetischen agnua (s. Acnua), sowie der porea
von 5400 QFuss behandelt, muss also ebenfalls

ein grosseres Flachenmass gewesen sein. Wenn
N is sen dann noch die 150 QFuss, welche nach
ihm auf das langliche C. kommen miissten , zu

100 Ellen umsetzt , so begeht er damit einen

auffalligen Rechenfehler , denn nur im Langen-
rnasse sind 150 Fuss = 100 Ellen; dagegen wiir-

den 150 Fuss nach dem Verhaltnisse von 3 2
: 2 a

nur 66 2
/3 Ellen ergeben. [Hultsch.]

Candidator, genannt in einer christlichen In-

schrift CIL VI 9229. Seine Bedeutung ist viel-

leicht in der namlichen oder in verwandter Rich-

tung zu suchen. wie die des albwrius (s. d., wo
noch VI 9140 ab albo und Cod. lust. X 66, 1

albini, quos Graeci noviazas appellant nachzu-
tragen sind) oder dealbator (s. d.).

[Kubitschck.]

Oandiilat.ua. 1) ImpolitischenLeben ipe-

tifor candidatus im Stadtrecht der colonia Genetiva,

CIL II 5439 c. 142). Fiir die directe, personliche

Bewerbung um ein Gemeindeamt, die in alther-

gebrachter Weise darin besteht, dass der Petent
bei den Biirgern herumgeht (populum cireumire,

ambire) und jedem die Hand driickt (prensare),

verlangte die Sitte das feierliche Aui'treten in
toga Candida (e<j#/)? lafiTiqa und Trjftevva Xa^nQa,
Polyb. X 4, 8), und dieser Ausserlichkeit verdankt
der Terminus c. seine Entstehung. Die Toga, die in

iilteren Zeiten iiberhaupt zur Tracht des Burgers
ausser dem Hause gehort hatte, und die in spa-

teren Zeiten wenigstens fiir hestimmte Zeiten und
Falle obligat blieb, wurde fiir die Zwecke des C.
darch Bestreichen mit Kreide adjustiert (Isid. orig.

XIX 24, 6 toga Candida eaderm/ue cretata, in
qua candidati, id est magistratum petentes, am-
biebant, addtta creta, quo candidior insignior-

que esset. Cicero orationem, quam habuit contra
competitores , in toga Candida scripsit). Diese

cretata ambitin (Pers. sat. V 177) muss sehr alt

sein; denn schon 432 v, Chr. trat ihr ein tribu-

nicisches Gesetz entgegen : ne cut album in-

vestinientum addere petitionis liceret causa, Liv.

IV 25, 13; parva nunc res et vix serio agenda
videri possit, quae tunc ingenti certamine patres
ac plebem accendit, fiigt Livius hinzu; jedenfalls

ist es. sowie so manches andere gegen den Ambi-
tus gerichtete Gesetz wirkungslos geblieben. Poly-
bios a. a, O. sagt fiir seine Zeit: xovxo yag idos
eon zolg rag aoy^ag fiEtaxooevouevois, und fur die

spatere Zeit geniige der Hinweis auf die Rede
Ciceros. in toga Candida (aus dem J. 64). Als
Curiosum erwahnt Liv. XXXIX 39 (zum J 184),

dass einer von den vier Uandidaten, die sich um
eine erledigte Praetur bewarben

,
quia aedilis

ntrulis designatus erat. sine toga cayidida sich

bemiihte. Plutarch beruft sich in den quaest.

Rom. 49 auf Catos Zeugnis fiir den Usus, dass

die C. ohne Tunica erscheinen, womit wohl irgend-

wie auch die gleichartige Behauptung Coriol. 14
zusammenhangen wird; den Grund dieser, iibrigens

gewiss nicht lange aufrecht erhaltenen Sitte hat
Becker Handb. I 2, 40 ansprechend im Fest-

halten an der Sitte der alten Zeit (vgl. Mar-
quardt-Mau Privatl. 550f,) gesucht, in Toga

10 und ohne Tunica ' ausser Haus sich zu bewegen.
Die munera candidatoria (Cic. ad Att. I 1)

sind das ambire und prensare, sowie die Anmel-
dung beim wahlleitenden Beamten (professio, s.

d.); im iibrigen vgl. Petitio, iiber die gesetz-

lichen Vorkehrungen gegen ungehOrigen ambitus
Hartmann o. Bd. I S. 1800ff., fiber den Eid, den
unmittelbar vor der Publication des Wahlresul-

tates der wahlleitende Beamte dem e. abzunehmen
hat, s. Renuntiatio; endlich iiber die Mittel,

20 mit denen man sich zu behelfen suchte , wenn
nicht eine hinreichende Anzahl von C. sich dem
Wahldirigenten zur Verfugung gestellt hatte,

und die die ganze Scala dnrchlaufen vom provi-

sorischen Verzicht auf ein Wahlresultat und von

der Milderung der gesetzlich vorgeschriebenen

Qualificationsbedingnngen, von der personlichen

Aufmunterung bis zu directem Zwang durch die

nominatio (s. d. , sic erscheint in Municipalsta-

tuten; das Verfahren ist in c. 51 der les Mala-

30 citana CIL II 1964 genauer dargestellt) und durch

kaiserlichen Auftrag, sowie durch allgemeine Vor-

schriften fiber die Verpflichtung der dem ordo

senatorius angeharigen oder in ihn durch adlectio

aufgenommenen Personen, s. Mommsen St.-R.

13 472ff.

2) In sacralem Sinne. Lediglieh aus In-

schriften lernen wir c. kennen , welche in Be-

ziehung zu Kulten einzelner Gottheiten stehen.

Kiibler hat in Ruggieros Dizionario II 79 die

40 bisher bekannten c. zusammengestellt , doch ist

nicht die sacrale Bedeutung aller dieser c. mit

Sicherheit zu behaupten; fiir gesichert halte ich

ausser den c. im Kult des Iuppiter Dolichenus in

. Rom CIL VI 406. 409. 413 (hingegen gehOrt der

c, der in Carnuntum dem Dolichenus fiir das Heil

des Kaisers Maximinus die VotivtafelCILIII 11135

errichtete, sch werli ch hieher, vgl.v.Domaszewski
Arch.-epigr. Mitt. X 24), im Kulte der Venus
Victrix in Savaria III 4152, in dem des Silvanus in

50 Capua X 8217, in dem der Stadtgotter von Cirta,

des Honos und der Virtus, VIII 6951 (eine Frau:

ctmdida-ta, vgl. dazu Quintilian declamat. 254

eandidatam sacerdotii). Sehr fraglich ist die Be-

ziehung des e. in der dem stadtrOmischen Vesta-

kult angehOrenden Inschrift Bull. com. 1883, 219.

Gewiss mit Recht hat Mommsen zu CIL VI
413 und Ephem. epigr. IV p. 532 auch diesen Ter-

minus aus einer vorgeschriebenen Tracht eiklart,

wenn ich auch in der von ihm zum Vergleich

60 herangezogenen Herodianstelle VIII 7, 2 (die ita-

lischen Stadte senden Deputationen ihrer xga)-

rei'oi'Tsg ar&fje;, oi }.evxo/£i
:

uovovvTes y.ai Hatpvr)-

cpoooi mit den heimischen Kultbildern und Weih-

geschenken dem Kaiser entgegen ziehen) nichts

niiher Verwandtes erkennen kann, da die weisse

Gewandung doch in der Regel fiir Kulthandlungen

erheischt wird und iiberdies die sollenne Tracht

bilden soil; unter denselben Gesichtspunkt fallt
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der von Liebenam ROm. Vereinswesen 170, 1

gegebene Hinweis auf den Schlusssatz der lex

des lanuvinischon Collegiums Dianae et Antinoi
CIL XIV 2112 plaeuit, ut quinquennalis sui eu-

iusque temporis diebus $ollemn[ibus hire] et -vino

supplicet et ceteris offkiis albatus fungatur.

Nur innerhalb der Hierarchie des stadtrOmi-

schen Dolichenuskapitels konnen wir die Stellung

der c. abschatzen. Die fragmentierte Inschrift

CIL VI 406 soheint ein vollst&ndiges Verzeichnis

derer. quos elexit I. o. in. D. sibi servire enthal-

ten zu haben; der Dedicant bezeichnet sich als

eq(ms) Rfomanus) et oandidatus et patronus
Imius loci, er setzt eine Stiftung pro saloute

sacerdotium et Icandidatorum et colitorum huius
loci, und der Katalog zab.lt auf einen notarius,

einen pater, dann kandidfatos [danach setzen die

Herausgeber ein Komraa]) patronos, fratres caris-

simos et collegas honfestissimos) und zwar vier

principe(s) huius loei, einen curator tempuli,

einen saoerdos, zwei leetioari dei, worauf der Text
fur uns abbricht; desgleichen sind 409 . . . sacejr-

dotes et candidati in engerer Verbindung
genannt. In der Inschrift von Capua X 8217
werden als Dedicanten genannt Ursulus vilfteus)

Dia.nfae] und aeht candidati, die offenbar alle

gleichfalls Sclaven sind. Was fur Functionen
solchen c. zufielen, ist vorlaufig nicbt zu ermitteln.

3) Die militarischen e. werden ausser in

Inschriften nur von Vegetius genannt , der am
Schlusse seines Verzeichnisses der milites prin-
cipals, qui privilegiis muniuntur, auch candi-

dati duplares, candidati simplares aufzahlt (II

7). Dem entspricht, dass in Inschriften c. wieder-

holt mitten unter den principales erscheinen, so

CIL III 1190 (sechs &). 11180 (sieben c; ieh

mOchte nicbt, wie der Herausgeber es thut, das

den Namen in der ersten Columne vorausgehende
d. = duplarius rnit dem jenen Namen folgenden

k. = kandidatus verbinden, sondern ziehe die k.

zu der zweiten Reihe). VIII 2568 (fiinf c). 2569
(zwei c). 18084, 38 (ein <?.?). 18086 (funic).
Sie erscheinen auch mit Angabe des Truppen-

kOrpers, in welchem sie stehen, so III 3308 candi.

leg. II adfifutricisj] . 3398 can. leg. s. s. (der

namlichen). VIII 2866 candidatus teg. Ill Aug.;

vgl. auch den von einem Centurio einem im Avan-
cement etwas zuriickgebliebenen Kameraden ge-

setzten Stein VIII 2801 mit mil. leg. candidato

condecuriofnij. Die Candidatur bezieht sich allem

Anschein nach ausnahmslos auf den Centurionat

und wird als eine Art Zwischenstufe angesehen;

dafQr zeugen die drei excandridato) VIII 2618,

die beiden optiones ad spem ordinis Arch.-epigr.

Mitt. XV 209 nr. 86. Dessau nr. 2441, der optio

ad ordine CIL V 7872 und die beiden optiones

spei III 3445 und V 6423, der evok(atus) - -sperans
V 543 und was Mommsen an dieser Stelle sonst

zusammenstellt. Diese .Hoffnung' kann an einen

bestimmten Zeitpunkt gekniipft werden: VI 3328
ist ein optio gestorben, dem noch refstabant] dies

LI, ut fieret (centurio); sie kann vergeblich ge-

wesen sein, wie jene ex candfidatis) beweisen
(hingegen ist III 7688, wo nur eine Absehrift von
Verantius vorlicgt, ex ca. wohl nieht, wie Eph.
ep. IV p. 594 angenommen wird, in ex candidato,
sondern ex custode armorum aufzulosen), oder sie

kann unterstutzt werden: VIII 2554 wo die op-

tiones . . decreverunt, uti collega proficiscens ad
spem suam confirmandam accipiat (sestertium)

VIII mil(ia) n(ummwm).
Die Aumahme in die Liste der e. erfolgt durch

den Statthalter: Eph. ep, V 1043 pro salfutej

[M. Aemijli Maori l[eg(atij Augfusti)] pr(o)

prfaetore) , c(larissimi) v(iri)
, prfopter] cuius

suf[frag(ationem)] a sacratiss(imo) [imp(era-

torej] ordinibufs adscriptus sum] und CIL VIII

10 217 = 11301 militavit L annis, IV in leg. Ill
A[ug.] : librarfius), f.esser(arius), optio, signifer,

foetus ex suffragio leg. [A]u[g. pr. pr. (centu-

rio)], militavit (centurio) leg/ionisj II Italficae

;

es folgen noch andere Centurionate ; in beiden In-

schriften ist die dem politischen Leben entnom-
mene Terminologie , der ja auch c. im militar-

technischen Sinne entstammt, zu beachten). Des-

halb nennen sich die c. auch c. ihres Statthalters

:

III 6154 dec(urio) alas I Atectorum Severianae,

20 candidatus eius , namlich des teg. Aug. pr. pr.

prov(inciaeJ Mocsfiae) infferioris). Bull. com.

mun. 1881, 15 = Kaibel IGI 1071 'Iovhoi

'Iovkiavog (pafovfiEviaQiog) , OvaXevteTvos (enarov-

TCiQjfTjgJ Xsy(twvogJ y.avStSaroi avzov , namlich

eines Xapjiooxaroq. vxaxtxos. CIL VI 1410 a mi-
litiis, candidatus eius, namlich des Fabius Cilo

;

[ich vennute immer noch lieber , dass dieser a

militii-s durch die caliga iiber den Centurionat

zu der ritterlichen Militarcarriere gelangt sei, als

30 dass er, wie Mommsen St.-E. 113 266, 3 lehrt,

mit ihr begonnen habe und c. bier sich nicht auf

den Centurionat beziehe, sondern auf die erste

oder irgend eine Stufe der militae equestres]. Die

Ernennung zum Centurio kann nur durch den

Kaiser erfolgen. Daher kann es, strenge genom-
men, keinen e. des Kaisers unter den principales

geben. Wenn nun aber trotzdem CIL III 3503
und in einer 1896 in der Nahe des Lagers von
Carnuntum gefundenen Inschrift ein candid(atus)

40 d(omini) n(ostri) auftreten , so scheint mir der

Gredanke nahe zu liegen, dass jene c, deren Be-

forderung vom Kaiser in Aussicht genommen wor-

den war und die davon verstandigt waren, wie

jener, dessen Todestag um 51 Tage vor das Avan-

cement zum Centurio fiel (VI 3328), also desig-

nierte Centurionen und wahrscheinlich bios in

vulgarer Breviloquenz als kaiserliche e. bezeichnet

wurden.
Zu dem gefalschten candida(tus) Ti(beri)

50 Caesar(is) VI 2993 = 3613* s. Mommsen Eph.

ep. IV p. 532, 2; St.-R. lis 1159, 2. Litteratur:

Mommsen Eph. ep.IV p.532. v.Domaszewski
Arch.-epigr. Mitt. X 23ff. [Kubitschek.]

4) Candidati heisst auch ein Corps kaiser-

licher Leibwachter, wahrscheinlich nach einer

weissen Uniform benannt, zuerst erwahnt im J. 350

(Amm. XV 5, 16). Es ist den Scholae palatinae

verwandt (Chron. Pasch. p. 501. 502) und steht,

gleich diesen , unter dem Magister Officiorum

60 (Coripp. laud. lust. Ill 161. 162. Const. Porpbyr.

de caer. aul.^Byz. I 93), fallt aber doch nicht

mit ihnen zusammen, da es ausdriicklich als haufige

tlbung bezeichnet wird, dass man die Stellungen

eines Seholaris und eines C. cumulierte (Cod.

lust. XII 33, 5 § A). Sehr zahlreiche C. waren

Barbaren (Amm. XV 5, 16. Hieron. vit. Hilar. 22
= Migne L. 23, 39), woraus es sich auch erklart,

dass manche von ihnen in dem letzten Kriege des
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Valens (378) zu den Gothen iiberliefen (Amm.
XXXI 15, 8). Doch kommen auch geborene Reichs-

burg-er unter ihnen vor (D e Rossi Inscr. christ.

urb. Rom. I 748), z. B. begann der spiitere Kaiser

Iustinian seine militarische Laufbahn als Candida-

tus (Vict. Tonn. 518, 2. 520, 2 bei Mommsen
Chron. min. II 196). Es sind hochangesehene

Leute , die der Kaiser gem mit besonderen Auf-

tragen betraut (Hieron. a. O.). Im Felde befinden

sie sich immer in seiner nachsten Umgebung (Amm.
XV 5, 16. XXV 3, 5. XXXI 13, 14. 16), und oft

werden sie zu Officiersstellen befordert (Amm. XV 5,

16. Prokop. b. G. Ill 38 p. 555 D. Vict. Tonn. 520,

2). Mommsen Herm. XXIV 222. [Seeck.]

Candidatus principis. Wie heutzutage die

Piihrer der politischen Parteien, oder wie K6rper-

schaften und Vereine in corpore die Wahl von

Candidaten ihrer Richtung den Wiihlern empfehlen,

die meist schon wegen Mangels naherer Bekannt-

schaft mit den Candidaten einer Orientierung und
Beeinfmssung bedfirfen, so ist im Altertume die

Empfehlung von Candidaten durch angesehene
Burger oder durch Korperschaften ganz gewohnlich.

Der Candidat wird von einem bei den Wahlern
einflussreichen Preunde oder Genner diesen per-

sonlich vorgestellt , nebenbei wird in gleichem

Sinne auch durch Mauerinschriften fur ihn ge-

wirkt. Augustus hat es ebenso gehalten und seine

Empfehlung geiibt, indem er den Candidaten be-

gleitete : quotiens magistratuum comitiis inter-

csset, tribus cum. candidatis suis circumibat sup-
plieabatque more sollemni Suet. Aug. 5/6 , und
erst als sein vorgeriicktes Alter ihm diese Miihe

zu beschwerlich machte (seit 8 n. Chr.), sich auf

schriftliche Empfehlungbeschrankt -.yQaiufiaTd nm
SXTI-&EIS OVvloTT] TCO XE nX'Tjfl'El Hat T(p Stffiq) OOOV$

iojiovdaCe Dio LV 34, 2. Diese Maueraufschriften

werden sich kaum besonders von jenen unterschie-

den haben , die wir aus Pompei kennen , z. B.

CIL IV 1059 M. Epidium Sahinum Ilvir, iur.

die. o(ro) v(os) f(aciatis), dignum iuvenem, Sue-
dius Clemens sanctissimus index facit vicinis

rogantibus oder 171 A. Vettium Firmum aed(ilem)

o. v. f., dignfus) est; Caprdsia cum Nymphis
rogfat), una et vicini o. v. f., s. Suffragatio.

Auch nachdem die Wahlen im J. 14 durch
Tiberius dem Senat iibertragen worden waren,

iibten die Kaiser die alte Sitte der suffragatio
fort, was zwar, da die Empfehlung noch lange
keine Ernennung in sich schloss , nicht formell,

wohl aber factisch eine wesentliche Einschrankung
der Wahlfreiheit des Senats darstellte. Ohnehin
war durch die Neuformulierung der die Amter-
folge regulierenden Vorschriften und durch die

Verringerung der Zahl der Mitglieder in den ein-

zelnen Beamtencollegien gegenuber den Ordnungen
des Dictators Caesar fur die Auswahl der Can-
didaten wenig Spielraum ubrig gelassen. Da dem
Kaiser die Priifung der Qualification rechtlich zu-

stand (Mommsen St.-R. 113 9l7ff.) . zogen die

Candidaten es vor. ihre Candidatur beim Kaiser

anzumelden, obwohl die professio auch vor den
Consuln geschehen durfte (Tac. ann. I 81). Es
was ein ktuger Act Tibers, der in der Starkung
der monarchischen Idee die wichtigste Aufgabe
der romischen Politik sah, dass er trotz der Bitten
des Senats fiir die zwolf (oder nicht viel mehr)
Stellen des Praetorencollegiums einerseits nur
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zwolf Candidaten namhaft machte (nominavit),

numerum ah Augusta traditum (Tac. ann. I 14),

andererseits sich damit begniigte, ne plures quam
quattuor eandidatos commendaret sine repulsa

et ambitu designandos (I 15). In der kaiserlichen

Liste der Bewerber, die doch vor der consula-

rischen besondere Beriicksichtigung erheischte,

nur soviel Namen aufzuzahlen, als Posten zu be-

setzen waren, den Consuln die voile Freiheit ,der

10 Anfertigung einer eigenen Liste oder vielmehr

der Erweiterung der kaiserlichen Liste zu be-

lassen — der Kaiser iibergab seine Liste den Con-
suln — und nur fiir einen Teil der ohnehin so

gut wie gesicherten Namen der kaiserlichen Liste

seinen Einfluss geltend zu machen , das waren
Mittel im Sinne der tiberianischen und der spa-

teren Politik, welche davon iiberzeugt war, dass

die republicanischen Gewalten sich ausgelebt

hatten, aber immer noch schwere Gefahren auf

20 das Haupt jenes Mannes heraufbeschworen konn-

ten, der ihre Formen vernichten wollte (vgl. auch
die Rede des Maecenas bei Dio LII 20, 2. 3).

Die politische Bedeutung des Senats zu mehren
lag nicht im Sinne Tibers , und darum wies er

auch (Tac. ann. II 36) den Versuch des Asinius

Gallus zuriick, der die Designierung der Praetoren

auf ein voiles Quinquennium hinaus, unter der

Voraussetzung, dass der Kaiser fiir jedes dieser

funf Jahre zwdf Bewerber als qualificiert nam-
30 haft mache, zur Norm machen und auf diesem

Umwege eine gewisse persOnliche Selbstandigkeit

dieser Mitglieder des Senats erreichen wollte;

favorabili in speeiem oratione vim imperii te-

nuit (Tiberius).

Diejenigen Bewerber, die der Kaiser com-
mendat, denen er seine suffragatio (oder suffra-

gium Hist. Aug. Iul. 1 , 5) gewahrt , sind vor

alien anderen, die beim Kaiser oder bei den Con-
suln ihre Bewerbung angemeldet haben, besonders

40 zu beriicksichtigen ; vgl. das Bestallungsgesetz

fur den Kaiser Vespasian, CIL VI 930, lOff. uti-

que quos magistratum potentiam eurationemve

cuius rei petentes senatui populoque Romano
commendaverit, quibusque suffragationem suam
dederit promiserit , eorum comitiis quibusque

extra ordinem ratio habeatur. Diese Bewerber
nennen sich auch spaterhin, wenn sie schon langst

das Amt, zu dem sie so empfohlen worden waren,

verwaltet hatten und etwa zu hoheren aufgestiegen

50 waren, candidati Caesaris, candidati Augustioier
auch (etwa seit dem Ende des 2. Jhdts.) bios candi-

dati; ja die Bedeutung von c. beschrankt sich in

speciellem Sinne nur mehr auf diejenigen, welche

durch den Kaiser commendiert sind ; Hist. Aug.
Sever. 3, 3 praetor designatus a Marco est non
in Candida (dazu Mommsen St.-R. II 3 927.

2), sed in competitorum grege. Formell erledigt

sich die Sache so, dass der Kaiser honoribus

nostris suffragator in curia ist, Plin. paneg.

60 92, wenn irgend rooglich durch persOnliche Em-
pfehlung und wohl auch durch Begrundung dieses

Schrittes (Plin. paneg. 70); darauf aussern sich

die Senatoren zustimmend: vos (patres conscripti)

destinationem consulatus >n^i his adclamationi-

bus adprobavistis , wohl lediglich durch Accla

mation ; nur so kann ich es verstandlich finden,

dass sofort die Gratulationen erfolgen, ebd. 71 (na-

tiirlich in sehr verschiedenen Graden der Warme.
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daher Traians Auftreten — candidatis, ut quern- imperator(is) , augenscheinlieh urn eine Wert-
que nominaveras, oseulo occurreres, devexus qui- steigerung ihrer honores damit zu bezeugen; man
dem in planum et quasi unus ex gratulantibus, darf daher von vomherein annehmen , dass die'
wahrend Domitian und andere velut adfixi curu- Kaiser von ihrem Commendationsrecht keinen zu
hbus suis manum tantum et hanc eunctanter haufigen Gebrauch gemacht haben , womit auch
et pigre et inputantibus similes promerent

;
jeden- die Zahl der uns bekannten c. pr. sich gut ver-

falls folgen dann eine oder mehrere Dankreden tragt. Naeh Stobbe hat neuerdings Kiibler
der Gewahlten, wovon ein iibrigens wenig erfreu- in Buggieros Dizionario II 67ff. das Verzeichnis
hches Exemplar in dem Panegyricus des jiinge- derselben mitgeteilt und erganzt.
ren Phnius

,
vgl. c. 4 , uns gegeben ist). Nun 10 Fur die unterste Stufe der magistratischen

war der Bewerber fflr_ seinen Posten destinatus Hierarchie, fiir den Vigintivirat, ist kein einziger
(pan. 95; ygl. CIL IX 2342 per commetidation. c. pr. nachzuweisen. Fur die Quaestur coramen-
Ti. Caesaris August* ab senatu cos. dest.). Noch diert der Kaiser regelmassig nur die beiden quae-
lmmer smd die Gewahlten als candidal* zu be- stores Augusti (qui eandidati principis dioeban-
trachten (Phn. paneg. 77). Daraufhin erfolgt tur quique epistalas eius in senatu legunt Uluian
(lie Renuntnerung vor dem Volke

:
Plin. paneg. Dig. I 13, 1, 4), nur ausnahmsweise auch andere

92 ist der Kaiser selbst declarator m eampo; (Mommsen St.-E. 113 529f.). Uber dreissig-
77: tantum ex renuntiatione eorum (der Consu- Tritranen- und fiber vierzig Praetorennamen sind
larcandidaten) votuptatis quantum prim ex de- uns unter den e. pr. erhalten, hingegen nur ein
stmatiom capiebat; stabant candidati ante cm- 20 einziger curulischer Aedil, was, wie Mommsen
rulem principis

^
ut ipse ante consults steteral, 901. 927 ausfiihrt, wahrscheinlieh damit zusam-

adigebanturque in verba in quae paulo ante ipse menhangt, dass die Bestellung eines Quaestorius
iuraverat prinaeps. Dem moehte auch oft genug oder Tribunicius zum curator aetorum senatus
eine Art Gratulationscour im Theater und im (s. o.. Bd. I S. 325f.) zugleich die Comniendierung-
Circus folgen (Vitellius, Tac. hist. II 91 eomitia fur die curulische Aedilitat in sich schloss. Ferner
consulum cum candidatis civiliter celebrans om- ist uns ausser dem bereits erwahnten Anonymus
nem tnfimae plebis rumorem in theatro ut spec- per commettdationfemj Ti. Caesaris Augusti ab
tator, m ctreo ut fautor adfectavit). Erst durch senatu cos. dest. CIL IX 2342 kein Consul als
die Remintiierung ist der Gewahlte designatus. c. pr. genannt, dies wohl deshalb, veil die Aus-

Aber, da die Empfehlung {eommendatio) des 30 iibung des Commendationsrechtes bei dem Con-
Kaisers, ja auch selbst schon seine Billigung einer sulat fiir selbstverstandlich angesehen wurde, weil
Bewerbung durch Aufnahme in die officielle Liste also jeder Consul eigentlich c. pr. war. Momm-
soviel als die Wahl selbst bedeutete (vgl. dieAnek- sen hat 9231 fiir die vorneronische Zeit auf das
dote bei Quintihan mst. VI 3, 62), alle anderen Fehlen eines Commendationsrechtes fiir das Con-
Schntte formale Acte sind, verwischt sich der Ge- sulat geschlossen.
branch der Terrninologie im gewobnlichen Verkehr. Litteratur. Mommsen St.-R. lis 921ff. (einer
So darf man sich nicht daruber wundern, dass der allcrbesten und lehrreichsten Abschnitte des
der Kaiser die consules facit. (Plin. paneg. 77. ausgezeichneten Buches). Stobbe Philologus
Appian. b. c. I 103. CIL XIV 3608, 37), dass er XXVII 88ff. XXVIII 648ff. Wi Hems Droit
die Quaestoren ,designiert' (Hist. Aug. Sever. 3, 3. 40 public 5 457. [Kubitschek.]
CIL VIII 5528), dass Tribunen bestellt werden im- Candidiaua, Station der Donauuferstrasse in
peratore decernentc (Hist. Aug. Sever. 3, 1) u. a. m., Moesia inferior, westlich von Durostorum-Silistria
gerade so, wie man sich nicht dadurch tauschen (Itin. Ant. 223; an derselben Stelle haben Tab.
lassen darf, dass mitunter anderen Factoren, be- Peut. und Geogr. Eav. 186, 19 Nigrinianis) und
sonders dem Senat (Tac. hist. IV 3. Hist. Aug. Garnisonsort der milites primi Moesiaei (Not.
Alexand. 43, 2), ein besonderer Einrluss auf die dign. Or. XL 24), etwa bei dem bulgarischen
Wahl zugemessen wird. An moralischen Einfluss Dorfe Rahova, nordostlich von Tutrokan. Kiepert
und private oder mehr oder minder officielle Ein wir- Formae orbis antiqui XVII. F, Kanitz Donau-
kungen auf die kaiserlichen Entschliessungen, die bulgarien und der Balkan II 21. [Patsch.l
ja naturgemiiss nicht alle motu proprio erfolgten. 50 Candidianus. 1) S. Mac rob i us Candidianus.-
wird man ohnehin glauben miissen, und dass 2) Bastard des Kaisers Galerius Maximianus,
solche Emflusse bei schwacheren oder concilian- geboren urn 296, wurde adoptiert von seiner un-
teren Naturen wie Alexander Severus einen brei- fruchtbaren Stiefmutter Valeria, der Tochter Dio-
teren Raum einnahmen, dass man ferner die Cber- cletians, und gait als kiinftiger Thronerbe. Auf
nahme des Consulats durch den Kaiser oder durch dem Sterbebette erapfahl ihn sein Vater dem
Mitglieder des kaiserlichen Hauses mitunter lieber Licinius; aber da Valeria diesem misstraute, ging
mit einem Bitten und Driingen des Senats (Plin. sie mit dem Jiingling 311 an den Hof de's Ma-
paneg. 78 senatus, ut susciperes quartum con- ximiuus Daia, mit dessen kleiner Tochter C. ver-
sulatum, et rogavit et iussit; imperii hoc ver- lobt war. Als Licinius nach seinem Siege iiber
bum, non adulationis esse obsequio tuo crede) 60 Maximinus 313 in Nicomedia einzog, kam hier
motivierte als mit anderen Grunden, liegt auf der C. in seii* Gewalt. Anfangs wurde er ehrenvoll
Han

jJ: . .
behandelt, aber bald darauf ermordet. Lact. de

Diejenigen Beamten, welche zu einem oder zu mort. pers. 20. 35. 39. 50.
mehreren Amtern durch kaiserliche commendatio 3) Westromischer Feldherr, veranlasste 414
gelangt sind, bczeichnen sich in der Angabe ihres die gcfangene Kaisertochter Placidia, den west-
Cursus honorum ausdriicklich als e. pr., z. B. CIL gothischen KOnig Athaulf zu heiraten. Als nach
XIV 3610 praelori, tribuno plebis, q(uae,stori) dem Tode des Honorius Johannes sich des Thrones
dtvi Hadriani Aug., in omnibus candidatus bemachtigte , scheint er mit ihr nach Constanti-
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nen Schalen eingraviert (punktiert), die in Bernay

(dep. Eure) im J. 1830 gefunden wurden. Auf

einigen ist auch das Gewicht angegeben. Sie be-

finden sicb jetzt im Pariser Cabinet des Medailles

et Antiques (registriert von Chabouillet Cata-

logue general et raisonne' des camees etc. nr. 2824.

2826. 2827. 2829. 2840; vgl. Allmer Eevue

epigr. 1896 nr. 1157). Als antiker Ortsnarae

wtirde sich also, falls der Beiname wirklich ein

Nicderlage heimlich seine Truppen verlassen (Veil.

II 85, 6. Plut. 68, 3) und brachte selbst dem
Antonius die Nachricht von ihrein Schicksal nach
Agypten (Plut. 71, 1). Nach dem Untergange

seines Feldherrn Mess ihn Octavian hinriehten

;

er starb timidius quam professioni ei, qua sem-

per usus erat, conveniebat (Veil. II 87, 3. Oros.

VI 19, 20). [Miinzer.]

3) Canidia, ein iibelberufenes Weib, das Horaz

topiscler ist, ergeben Camtonnum (Mowat 157. 10 wegcn seiner Zauberkiinste und Giftmischereien

Holder Alteelt. Sprachsatzs. v.). DerName Cane-

tus auf einer Inschrift vom Donon (Vogesen) bei

Mowat a. 0. 167.
_

[Ihm.]

Caugani s. Gangani.
Canianense {oppidum), in Africa, Ort mit

Bischof, der im J. 411 erwiihnt wird (Collat.

Carthag. c. 206, bei Mansi IV 155 = Migne
XI 1343). [Dessau.]

Canicnla s. Canis Nr. 3.

Canidiauns s. Catinius.

Canidius, romische Familie.

1) Canidius (Crassus?), begleitete und unter-

stiitzte den Cato bei seiner diplomatischen Mis-

sion in Cypem 697 = 57 (Plut. Cato min. 35, 1.

36, 1. 37, 1—3; Brut. 3, If.). Vielleicht war er

darnals Proquaestor. Man halt ihn gewohnlich

fiir den Crassus, der auf cyprischen Miinzen vor-

kommt (Babe Ion Monnaies de la re'p. Romaine
I 308—310) und identiflciert ihn auch mit dem

in mehreren Gedichten scharf angreift. Porphyrio

und Aero berichten zu Horat. Ep. 3, 8, dass sie

eigentlich Gratidia hiess, und andere Scholien er-

ganzen das dab. in, dass Horaz ihren Namen wegen

der canities capitis mit C. vertauscht habe. Doch

sind gegen die. ganze Uberlieferung Bedenken

erhoben worden, namentlich weil Horaz in deT

5. Epode die Helfershelferinnen der C. mit ihrem

wahren Namen bezeichnet, und weil es in Rom
20 das Geschlecht der Canidier gegeben hat. Ebenso

zweifelhaft ist die weitere Nachricht des Por-

phyrio und Aero, class C. eine Salbenhandlerin

aus Neapel war. Denn ihr Bcruf ist aus Horat.

Ep. 5, 59—60 (vgl. Porph. zu dieser Stelle), ihre

Heimat hOchstwahrscheinlich aus Horat. Ep. 5, 43

erschlossen worden. Jedenfalls spielt Horat. Ep. 5

nicht, wie Porphyrio will, in Neapel, sondern in

der Subura zu Rom (vgl. Horat. Ep. 5, 58). Nach

Horat, Ep. 17, 20 warC. eineHetaere von niedri-

Folgenden. Diese Vermutungen sind mit Vor- 30 ger Abkunft (Hor. Ep. 17, 46). Dass sich auch
" " ' " " Horaz um ihre Liebe beworben und, weil er zu-

ruckgewiesen sei, sich durch seine Schmahgedichte

habe rachen wollen , ist wohl eine miissige Er-

flndung der Scholien. Viel wahrscheinlicher ist

es, dass Horaz gerade die durch ihr lichtscheues,

verbrecherisches Treiben besonders verrufene C.

herausgegriffen hat, um recht nachdrucklich den

Unfug bekampfen zu konnen, welcher zu seiner

Zeit mit Zauberkiinsten und Zaubermitteln ge-

sicht aufzunehmen.

2) P. Canidius Crassus, P. f., diente 711 = 43

tmter Lepidus in Gallien und wirkte dazu mit,

dass dieser sein Heer mit dem des Antonius ver-

einigte (Cic. ad fam. X 21, 4). Portan gehorte

er zu den wichtigsten Anhangern des Antonius

(Sen. suasor. 7, 3), focht fiir ihn im perusinischen

Kriege (Crassus bei App. b. c. V 50) und wurde
Ende desselben Jahres 714 = 40 nach der Ver-

sohnung des Antonius und Octavian fur kurze 40 trieben wurde. Die damit verknupfte Grausamkeit

Zeit zum Consul suffectus mit L. Cornelius Bal

bus befordert (Fast, augur. Colot. Biond. CIL 12

p. 60. 64. 65, vgl. Dio XLVIII 32, 1, wo sein

Name nicht genannt ist). Er folgte dem Anto-

nius in den Orient, blieb im Winter 718 = 36

nach dessen parthischen Peldzuge in Armenien

zuriick, drang bis in den Kaukasus vor und zwang
durch Waffengewalt die KOnige der Iberer und
Albaner zu voriibergehender Anerkennung der

wird in Epode 5 gegeisselt, wo geschildert wird,

wie C. mit ihren Genossinnen einen freigeborenen

Knaben hinschlachtet , um einen Liebestrank zu

gewinnen, Die' nachtliche TotenbeschwOrung da-

gegen in den Esquilicn und ihre. Stoning durch

Priap, welche sat. I 8 darstellt,' giebt C. dem
allgemeinen Spott preis. Dasselbe bezweckt Ep.

17, wo Horaz vor der Uberlegenheit der C. schein-

bar die Waffen streckt und Abbitte fiir seine An-

rOmischen Oberhoheit (Dio XLIX 24, 1. Plut. Ant. 50 griffe leistet. Ausserdem spielt Horaz noch ge-

34, 3). Auch weiterhin nahm er an den Parther-

feldzugen teil (Plut. Ant. 42, 3) und erhielt, als

Antonius zum Kriege gegen Octavian riistete, den

Auftrag, das Landheer aus Armenien herbeizu-

ffihren (a. O. 56, 1). Bei Actium hatte er den

Oberbefehl tiber dasselbe (Veil. II 85, 2. Plut.

Ant. 63, 3. 65, 1). Wiihrend er fruher, durch

Kleopatra bestoehen, fur ihre Teilnahme an dem
Kriege gestimmt batte (Plut. 56, 2), anderte er

legentlich auf C. an Epode 3, 8; sat. II 1, 48 und

II 8, 95. Dass die Palinodie carm. I 16 der C.

gelten soil, wie die tJberschrift einiger Hss. Pa-
linodia Ghratidiae vel Tyndaridis und auch der

Comment. Cruqu. vorschlagt, beruht wahrschein-

lich auf Epode 17, 39, ist aber kaum glaublich.

[Gensel.]

Caninefates (Caninifates) s. Canncnefates.
Caniiiiadinui, Fluss der hyrkanisch-medischen

jetzt seine Ansicht und riet, sie nach Hause zu 60 Region, Geogr. Rav. p. 77, 19; vielleicht benannt

senden und den Entscheidungskampf zu Lande
zu wagen (Plut. 63, 3). Die Seeschlacht am 2.

September 723 = 31 brachte indes die Entschei-

dung , wahrend die an der akarnanischen Kiiste

aufgestellten Legionen blosse Zuschauer blieben

;

der Befehl des Antonius von der Flucht aus, sie

nach Asien zu fiihren, kam zu spat (Plut. 67, 2),

denn C. hatte in der ersten Nacht nach der

nach einer Station kdn- ,Grube' oder chart ,Ein-

kehrhaus' -i-madyan ,der Grenzscheide , Mitte';

vgl. npers. rwd-i-miydn. [Tomaschek.]

Canini campi s. Campi canini.

Caninius, rfimisehe plebeische Familie.

1) Taurus Canin[ius] , CIL XIV 2620 (Tu-

sculum). Das Praenomen deutet auf Vornehmheit.

[Groag.]
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2) Caninius Celer, griechischer Rhetor, Lehrer
der spateren Kaiser M. Aurelius Antoninus und
L. Verus, Hist. Aug. Marc. 2, 4; Ver. 2, 5. Es
ist naheliegend, ihn fiir identisch zu halten mit
dem Celer, dessen Kaiser Marcus in seinen Selbst-
"betrachtungen (tig I VIII 25) als eines Hadrian
{starb 138) Oberlebenden gedenkt, und der kaiser

-

licher Bearnter ah epistulis und Lehrer der Rhe-
torik (Ts^vofQdqioq) war , Philostr. vit. Apoll. I
22, 4. Arist. or. XXVI p. 519 Dind. Damit 10
stimmt auch, dass er als ein Zeitgenosse des
Sophisten Dionysios von Milet bezeichnet wird.

[Stein.]

3) L. Caninius Gallus (der Vorname nur beim
Namen seines Sohnes Nr. 4, Dio XLVIII ind.)

suchte als Volkstribun 698 = 56 die Wiederein-
setzung des Ptolemaios Auletes in Agypten dem
•cilicischen Statthalter P. Lentulus Spinther zu
entziehen und dem Pompeius zuzuwenden , der

die in der Inschrift ihrer Freigelassenen genannte
Caninia Galla (CIL VI 14327, vielleicht auch
7995). Seine eigenen Freigelassenen und Sclaven
begegnen CIL VI 7987—7994. 7996. [Groag.]

6) (Caninius) Rebilus, 711 = 43 von den Trium-
virn proscribiert , rettete sich nach Sicilien zu
Sex. Pompeius (App. b. c. IV 48). Die Griinde
gegen seine Identification mit Nr. 9 bei Dru-
mann G. R. II 109, 39. [Miinzer.]

7) Caninius Rebilus, wahrscheinlich Sohn des
Consuls vom J. 742 = 12 v. Chr. (Nr. 10), Con-
sular (Consul suffectus wohl unter Tiberius), stand
in schlechtem Rufe, weshalb Iulius Graecinus (ge-
storben unter Caligula) einen Beitrag zu den
Kosten der Spiele, den ihm C. anbot, ablehnte
(Seneca de benof. II 21, 6). Trotz seines wusten
Lebens gehorte C. zu den Ersten des Staates durch
Gesetzeskunde und Reichtum. Im Greisenalter
von Siechtum gequalt, endete er im J. 56 durch

nach seinem Vorschlage ohne Heer, aber von zwei 20 Selbstmord (Tac. ann. XIII 30). Anscheinend
Lictoren begleitet, hingehen sollte (Cic. ad fam
I 2, 1 und 4. 4, 1. 7, 3; ad Q. fr. II 2, 3. 6, 5.

Plut. Pomp. 49, 6 falschlich KavlSwg
, vgl. Dio

XXXIX 16, 1). Im Jahre darauf wurde er ange-
klagt und von Cicero verteidigt (ad fam. VII 1,

4) ; 703 = 51 war er mit diesem viel in Athen
zusammen (ad fam. II 8, 3), doch ist es grand-
iose Hypothese, dass er darnals Praetor von Achaia
srewesen sei. 708 = 46 besuchte er Cicero und

identisch mit C. Caninius C. f. Rebilus (Nr. 11).

[Groag.]

8) C. Caninius Rebilus, Praetor und Statt-
halter von Sicilien 583 = 171 (Liv. XLII 28, 5.

31, 9).

9) C. Caninius Rebilus, C. f. C. n., war Legat
Caesars in Gallien. 702 = 52 nahm er an dem
Feldzuge gegen Vercingetorix teil (Caes. b. g.

.-
VII 83, 3) und bezog Winterquartiere im Gebiet

in Baiae den ihm befreundeten Varro (ad fam. 30 der Rutener am Tarn mit einer Legion , zu der
IX 2, 1. 3, 1. 6, 1); 710 = 44 ist er dann ge- spator noch eine zweite sticss (VII 90, 6. VIII
storben (Cic. ad AttXVIU, 4). Die Beziehung 24, 2). Anfang 703 = 51 suchte er vergeblich
von Cic. ad Att. XIV 5, 1 ist miklar; ebd. XV
13, 3 ist nicht der Name des C, sondern O. An-
niiis iiberliefert: vgl. Nr. 4.

4) L. Caninius Gallus, Sohn des Vorhergehen-
den. Auf ihn, nicht auf seinen Vater bezieht
Borghesi (Oeuvres II 131) die Angaben des Val.
Max. IV 2, 6: G. Antonii, quern damnaverat (im

den Pictonenfursten Duratius, der in Limo (jetzt

Poitiers) eingeschlossen war, zu entsetzen (VIII
26, 1—4); es gelang erst, nachdem C. Fabius
Verstarkungen herbeigefuhrt hatte (27, Iff.). C.
verfolgte nun die Raubscharen, die gefuhrt von
dem Senonen Drappes und dem Cadurker Luc-
terius einen Einfall in die rSmische Provinz machen

J. 695 =59, vgl. Bd. I S. 2580), fdiam in 40 wollten (30, 2) ; sie warfen sich in das feste Uiel
matrimonium ducendo et M. Colonium, a quo
da.mn.atu8 fuerat, rerum siiarum proeuratorem
habendo. Er war Consul 717 = 37 (Chronogr.
Idat. Chron. Pasch. Cass. Dio XLVIII ind. und
49, 4).

_ _

[Miinzer.]

5) L. Caninius Gallus (das Praenomen auf den
Miinzen und Insehriften) , wohl der Sohn des
Consuls vom J. 717 = 37 v. Chr. Nr. 4, Illvir
monetalis um das J. 20 v. Chr. (Babelon I

lodunum am Lot (32, If.), aber als er sie dort
einzuschliessen drohte (33, If.), zogen sie ihre

Hauptmacht wieder aus der Stadt heraus (34, 4).

Durch gluckliche Gefechte vereitelte C. die Ver-
suche, die Stadt zu verproviantieren, und rieb den
grOssten Teil der feindlichen Truppen auf (35, 4f.

36, 1— 5), kehrte dann zur Belagerung von Uxel-
lodunum zuruck (37, Iff.) und leitete sie gemein-
sam mit Fabius bis zum Eintreffen des Hochst-

Sllf. nr. 1—4). Consul suffectus in der zweiten 50 commandierenden, Caesars selbst (39, 1—40, 1;
Halfte des J. 752 = 2 v. Chr.. zuerst mit Augu
stus, der darnals den Consulat zum dreizehnten-
mal bekleidete, dann mit Q. Fabricius (Veil. II

100, 2. Monum. Ancyr. 3, 30. CIL I 749). Vor-
sitzender der Curatores riparum et alvei Tiberis
unter Tiberius (CIL VI 31543). Als Frater Ar-
valis erscheint er in den J. 27, 35 und in einem
unbestimmten Jahre unter Tiberius Regierung
(CIL VI_2024. 2025. 2027). Magister des Col

aus Caesar und Hirtius schepft Oros. VI 11, 16
—22). Als Pompeius 705 = 49 sich anschickte,

Italien zu verlassen, wurde C. von Caesar an
Scribonius Libo gesandt, mit dem er verwandt
und befreundet war, um seine Vermittlung fur

eine Versohnung der Gegner zu gewinnen (Caes.

b. c. I 26, 3, vgl. Dio XLI 12, 2). Nicht lange
darauf begleitete er Curio nach Africa und spielte

,
, „ dort wegen seiner Kriegserfabrung eine ziemlich

legiums im J. 36 (CIL VI 2025). Quindecimvir 60 bedeutende Rolle (b. c. II 24, 2. 34, 4). Er ge
saens faciundis (Tac. ann. VI 12). Im J. 32 horte offenbar zu den wenigen, die sich nacl
n. Chr. veranlasste er durch Senatsbeschluss die
Aufnahme eines neuen Buches der Sibylle unter
die ijbrigen dieser Seherin , musste jedoch den
scharfen Tadel des Kaisers Tiberius tiber sich er-

gehen lassen, dass er, ergrautin religicisem Brauch,
bier gegen das Herkommen verstossen habe (Tac.
ann. VI 12). Wahrscheinlich seine Tochter ist

nach
Curios Untergange retteten , aber seine weiteren
Schicksale sind nicht bekannt bis zum africani-

schen Kriege des J. 708 = 46, in dem er ein

proconsularisches Imperium fiihrte. Thapsus wurde
von ihm belagert und ergab sich ihm nach der
Entscheidungsschlacht (b. Afr. 86, 3. 93, 3). Im
spanischen Feldzuge des nachsten Jahres com-
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mandierte er in Hispalis (b. Hisp. 35), wahrend schmale Langseite fielen, also Eitis zahlten. S.

in Eom das Geriicht ging, er hatte Schiffbruch Bd. II S. 1794. Fiir das eigentliche Wurfelspiel

gelitten (Cic. ad Att. XII 37, 4. 44, 4). Am scheint diese Bezeichnung nicht bezeugt zu sein.

25. December 709 = 45 starb plStzlich der Con- [Mau.]

sul Q. Fabius Maximus ; darauf ernannte Caesar 3) Canis maior, xva>v, der grosse Hund, ein,

den C. fur diesen einen Tag, den letzten des Jahres, Sternbild in der siidlichen Halbkugel zwischen

zu dessen Nachfolger ; noeh in spaten Zeiten er- dem Schiffe, dem Orion und dem Hasen. Era-

gotzte man sich an den Witzen, zu denen dieses tosthenes erzahlt, er sei mit einem nie fehlenden

Ereignis besonders dem Cicero Anlass bot (Fast. Speere zum Waehter der Europa bestellt worden

Cap f. Amer. f. Colot. CIL 12 p. 63. 64. Cic. 10 und spater in den Besitz von Minos iibergegangen.

ad fain. VII 30, 1. Plin. n. h. VII 181. Tac. Dieser schenkte Hund und Waffe zum Dank fur

hist. Ill 37. Suet. Caes. 76; Nero 15. Macrob. seine Heilung Prokris, und deren Gemahl Kephalos-

11 2, 13. 3, 6. VII 3, 10. Plut. Caes. 58, 1. Dio fiihrte das Tier nach Theben gegen einen Fuchs T

XLIII 46. 2f.), vgl. Nr. 6. [Miinzer.] von dem das Orakel gesagt hatte, dass er niclit

10) Q. Caninius [C. f.] C. n. Rebilus, XVvir gctotet werden kOnne. So blieb Iuppiter nicbts-

sacris faciundis (Acta ludorum saecularium vom librig, als den Fucbs in Stein zu verwandeln, der

J. 737 = 17 v. Chr., Ephem. epigr. VIII p. 231. Hund aber wurde unter die Sterne versetzt. Nach

233). Consul suffectus im J. 742 = 12 v. Chr. der Darstellung von andern ist das Sternbild der

mitL. Volusius Saturninus, starb im Amte (CIL Hund von Orion, der diesen auf der Jagd be-

12 p . 28 Fast. Cap.; p. 62 Fast. Cuprens. ; p. 64 20 gleitet habe (C. Robert Erat. Catast. reliqu-

Fast. Colot.). Wohl Sohn des C- Caninius Kebi- p. 166ff.). Nach Eratosthenes enthalt das Stern-

lus, Consuls im J. 709 = 45 v. Chr. (Nr. 9), und bild im ganzen 20, nach Ptolemaios (Mey. aivr.

Vater des Caninius Eebilus (Nr. 7). VIII p. 72 Halma) 18 Sterne (1 erster GrOsse,

11) C. Caninius C. f. Eebilus, Aedil von Tu- 5 dritter, 5 vierter, 6 fiinfter, 1 sechster Grosse)

;

sculum mit C. Caelius C. f. Rufus (CIL XIV 2622). von diesen hat fiir das Altertum besondere Be-

Da man den letzteren wohl unbedenklich mit dem deutung der eine Stern erster GrOsse , den Arat

Consul des J. 17 n. Chr. (s. o. Caelius Nr. 33) (330) in das Kinn ,
Eratosthenes in die Zunge,

identificieren darf, wird man bei dem ersteren Ptolemaios allgemein in den Mund verlegt, und

am ehesten an dessen jungeren Zeitgenossen Ca- der iiberhaupt als hellster aller Fixsterne gilt, der

ninius Eebilus Nr. 7 denken kennen. [Groag.] 30 Sirius (auch allein als der Hund bezeiehnet, Ge-

12) M. Caninius Eebilus, wohl ein Bruder von minos Isag. c. 14. Ptolem. a. a. O. Gal. XVII 1,

Nr. 8, 584 = 170 nach Makedonien zur Prufung 17 und Procl. de sphaer. c. 15 f.). Wenn im

der dortigen Lage (Liv. XLIII 11, 2. 9

—

llj und alten Agypten dieser Stern, dort Sothis genannt,

587 = 167 nach Thrakien gesandt (Liv. XLV nach einer bestirnmten Dauer vollster Unsichtbar-

42, 11). [Miinzer.] teit (weil er tagsuber zugleich mit der Sonne am

13) Caninius Rufus aus Comum, Landsmann Himmel stand) zum erstenmale wieder kurz vor

und Freund des jungeren Plinius, der an ihn die dem Aufgange der Sonne auf einige Momente im

Briefe I 3. II 8. Ill 7. VI 21. VII 18. VIII 4. Osten aufleuchtete, so wusste man, dass nun der

IX 33 richtete. C. war Dichter. Er beabsich- Nil wieder zu steigen begann und dass die Sonne

tigte, den dacischen Krieg Traians in griechischer 40 ihre Jahresbalm durch den Tierkreis zuruckgelegt

Sprache zu besingen (VIII 4). [Groag.] hatte, es begann also ein neues Jahr. Man nennt

14) Caninius Sallustius (oder Sallustianus), das den Fruhaufgang des Hundssternes; derselbe

nach gewohnlicher Annahme Proquaestor des M. fiel nach den Berechnungen von G. Hofmann
Bibulus in Syrien 704 = 50 und Adressat des (Progr. des k. k. Gymn. in Triest 1879, 30. 23.

Briefes Cic. ad fam. II 17. Indes die Lesung 25) auf dem 38° nordlieher Breite (Athen) im

des Namens ist unsicher, und Mommsen R. J. 800 v. Chr. auf den 29. Juli (Spataufgang

Forsch. II 434, 42 halt den Mann vielmehr fiir 2. Januar, Fruhuntergang 24. November, Spat-

den Historiker C. Sallustius. untergang 4. Mai), im J. 430 v. Chr. auf den

15) A. Caninius Satrius, Bruder des P. Varius, 28. Juli (Spataufgang 31. December, Fruhunter-

stand 689 - 65 in nahen freundschaftlichen Be- 50 gang 26. November, Spatuntergang 4. Mai), im

ziehungen zu Cicero und L. Domitius Ahenobar- J. 45 v. Chr. auf den 3. August (Spataufgang

bus (Cic. ad Att. I 1, 3f.). Dass er mit dem 6. Januar, Fruhuntergang 23. November, Spat-

Satrius, der 711 = 43 Legat des C Trebonius untergang 2. Mai). Die entsprechenden Angaben

war (Cic. ad Brut. I 6, 3), identisch sei, ist wenig der antiken Kalender lauten bei Geminos (Wachs-

wahrscheinlich. [Miinzer.] muth Lydus de ostentis p. 175ff.): Fruhaufgang

16) L. Caninius P. f. (C. n.) Valens
,
pro- Juli 19. 21. 23. 26. 28, Spataufgang 11. Decem-

curator quattuor publicor(um) Afrieae, CIL V ber, Fruhuntergang December 2. 7. Bei Ptole-

7547. [Stein.] maios (ebd. p. 215ff.): Fruhuntergang Athyr 24,

17) Caninia Galla, anscheinend die Tochter 27. Choiak 1. 5. 9, Spataufgang Tybi 1. 6. 10. 14,

des L. Caninius Gallus (Nr. 5), s. d. [Groag.] 60 Spatuntergang Pachon 3. 7. 12. 17, Friihauf-

18) Claudia Caninia Severa s. Claudius. gang Epiphi 22. 28. Mesori 4. 9. 14 (fiber diese

Caninus s. Acilius Nr. 28. Angaben Ideler tjber den Kalender des Ptole-

Canis. 1) Canis (flumen), ein Fluss an der Ost- maios, Abh. Akad. Berl. 1816/1817, 197). Die

kuste Arabiens (Plin. VI 149), der nach Sprenger romischen Ansatze sind zu finden bei Petavius

(Alte Geogr. 160. 175) in Sabacha mundete. in seiner Zusamnienstellung Calendarium vetus

[D. H. Miiller.] Romanum. fjber die Beobachtung des Friihauf-

2) Canis, xvcov, beim Knochelspiel der schlech- gangs und Spatuntergangs vom Sirius in Babylon

teste Wurf, wenn alle vier auf die eingedruckte vgl. J. Ep ping Astronomisches aus Babylon 1889.
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150. Schon Homer kennt den Sirius, den er als Hygin Canicula, wie gewChnlich, die Bezeichnung
Hund des Orion und als hellsten Stern bezeiehnet; des Sirius im grossen Hunde und die Beziehung
er strahlt am nachtlichen Himmel des Hoch- auf den kleinen Hund beruht auf einem Irrtume
sommers {dntoQff) und gilt als Vorbote von fieber- (vgl. freilich auch p. 74 Bunte).
artigen Krankheitserschcinungen (II. XXII 26ff.; Nach Hipparch brauchte der Prokyon zu seinem
V 5 als daxr/o onwgtvos bezeiehnet). Auch Hesiod Aufgange i/

s Stunde , zu seinem Untergange J/
5

spricht von dem entnervenden Einflusse des Sirius Stunde (p. 230 und 242 Manitius). Eratosthenes
nach seinem Friihaufgange im Hochsommer (op. (a. a. O.) legte ihm drei Sterne bei, darunter
587; vgl. scut. Here. 397, wahrend op. 417 1 erster GrOsse; Ptolemaios, der mit Prokyon so-
mit ZstQtoe aoTfe die Sonne selbst bezeiehnet 10 wohl das Sternbild , wie den hellsten Stern be-
wird; vgl. G. Hofmann a. a. O. 33f.), womit zeichnet, bios 2, je einen erster und vierter GrOsse
man die Ausfiihrungen von Arat vergleiche (Phaen. (Mey. oivx. VIII p. 74 Halma).
331—337. Cic. 107ff. German. 333ff. Avien 724ff.). Der kleine Hund, der zuerst wohl bei Eudoxos
In einer recht verstandigen Auseinandersctzung vorkommt (Hipparch. II 2, 13 p. 142 Manitius),
legt Geminos (isag. c. 14) dar, dass der Sirius, wird bei Arat nur ganz gelegentlich erwahnt (450.
der in Rhodos 30 Tage, anderwaits 40, ja sogar 595. 690; vgl. Avien 902f. Cic. 222. Germ. 433).
50 Tage nach der sommerlichen Sonnenwende zum Die Bezeichnung Antecanis findet sich ausscr bei
«rsten Male wieder friih aufgeht, nicht selbst, wie Cicero, der Ante Canem sagt, in einem Scholion
viele glauben, die Ursache der gesteigerten Som- zu Germanicus Aratiibersetzung (C. Robert a.
merhitze ist, sondern nur das Anzeichen fur ihren 20 a. 0.) und scheint nach einer Notiz von Plinius
Eintritt. (n. h. XVIII 268) nicht in Aufnahme gekommen

Nicht bios die oben citierte Hesiodstelle be- zu sein. Vitruv (IX 7 p. 231 Rose) gebraucht in
weist. dass Sirius auch die Sonne bezeichnen kann, der Beschreibung seiner Sphaera, die nach Kaib els
sondern dieser Gebrauch des Wortes wird uns Vermutung auf Eudoxos zuruckgehen soil , auch
direct bestatigt von Plutarch (qu. conv. Ill 10, 1 den Ausdruck minuseidus canis.
p. 658 B, speciell fiir Archilochos bezeugt) , He- Im Kalender des Ptolemaios (Wachsmuth
sychius und Suidas. Auch Eratosthenes bemerkt Lydus de ostentis p. 220ff.) fallt der Frilhunter-
a. a. 0., alle solche Sterne wie der Sirius wiirden gang des Prokvon auf den 20. 22. 24. 25. 26.
wegen der zitternden Bewegung des Lichtes mit Choiak; der Spataufgang auf den 25. 27. 29. Choiak.
dem gleichen Namen belegt. Somit war das Wort 30 1. 3. Tybi; der Spatuntergang auf den 27. Pachon.
urspriinglich ein Gattungsbegriff in adjectivischer 1. 3. 6. Payni; der Fruhaufgang auf den 19. 22.
Form und konnte von jedem hellglanzenden, fun- 24. 26. 28. Epiphi (dazu vgl. Ideler Tiber den
kelnden Stern gebraucht werden, allmahlich aber Kalender des Ptolemaios a. a. 0. 198). Galen
wurde es der Eigenname fiir den hellsten aller (XVII 1, 17) mochte mit Prokyon den Sirius be-
Fixsterne. Das stammverwandte Verbum oeiQtdv zeichnen, den hellsten Stern im grossen Hunde,
(leuchten, glanzcn, funkeln) gebraucht vom Sirius offenbar weil der zuerst vom ganzen Sternbilde
Arat Phaen. 331 (Sg £a fiakiota '0'gia osigidei). aufgeht; zum Gliick ist ihm aber hierin niemand
Vgl. Ideler LTntersuchungen fiber den Ursprung gefolgt. [Haebler.]
und die Bedeutung der Sternnamen, Berlin 1809, Canisa, regio Dardaniae, mit dem Castell
239f. 40 Sarnunto, im J. 518 n. Chr. von einem heftigen

Die romische Bezeichnung fiir den Sirius ist Erdbeben heimgesucht, Marcellinus Comes Chron.
Canicula, z. B. Manilius I 396ff. V 207 (vgl. II p. 316 Roncalli. Basis wie im apulischen Ca-
Scahger z. d. St.). Plin. n. h. n 107f. 123. 1.H0 nusium. [Tomaschek.]
und sonst; da der sog. kleine Hund (jzqoxvwv) im Canistrariae s. Caelestis, oben S. 1250.
Lateimschen keinen besonderen Namen hat , so Canistrum, xdveov, xavaaxQov, xavioxQov, ein
mochte Plinius (n. h. XVIII 268) den Vorschlag Korb, aus Rohr (daher der Name) oder ausWeiden
machen, dafiir die Bezeichnung canimla zu ver- (Pall. XII 17, 1), aber auch aus Bronze (Horn,
wenden, worin ihm aber zum Gliick niemand, II. XI 630), im Zauberpalast der Kirke aus Gold
ausser etwa Hygin. astron. II 4 (p. 36 Bunte) (Od. X 355); aus Silber Symm. ep. II 81. VII
gefolgt ist (Franz Harder Astrognostische Bemer- 50 76; solche wurden damals neben den elfenbeinernen
kungen zu den romischen Dichtern 1893, 6). Pugillaria als dona quaestoria verschickt. Das

4) Canis minor, Antecanis, Proeyon, jiqo- C. diente zur Aufnahme sehr verschiedener Gegen-
xv<my, der kleine Hund, ein Sternbild am Aqua- stande. Besonders haufig wird es als Brotkorb
tor, zwischen der Wasserschlange, dem Krebse, erwahnt; so schon bei Homer II. IX 217. XI 630;
den Zwillingen und dem Einhorne. Nach Era- Od. XVII 343. Verg. Aen. I 701. VIII 180.
tosthenes (C. Robert Erat. Catast. rel. 192f.) Iuv. 5, 74. Sonstige Verwendung Horn. Od. XX
ist auch er ein Hund Orions , der die Jagd so 300. Verg. Georg. IV 280. Ovid. met. VIII 675.
sehr liebte, und hat den griechischen Namen von Palladius a. O. Besonders haufig werden C. als
seiner Stelle vor dem grossen Hunde, vor dem er Opfergerat erwahnt Horn. Od. Ill 442. Eur. El.
auch auf- und untergehe. Nach Hygin Astron. 60 800. 810. Aristoph. Pax 948. Cic. ad Att. VI
II 4 ip. 36 Bunte) ware Canicula-Procyon der 1,13. Tibull. I 10,27. Ovid. met. II 713; fast.
Hund des Ikarios gewesen, der Erigone am Kleide II 650. Solche OpferkOrbe, rund, fast tellerartig,
iasste und so zu dem Leichname ihres ermordeten mit fast oder ganz senkrecht aufstehendem nied-
Vate'rs zerrte, worauf er unter die Sterne ver- rigen Rande, begegnen oft in bildlichen Dar-
setzt wurde; da aber diese namliche Sage in den stellungen von Opferscenen, namentlich in pom-
Scholien zu den Aratea des Germanicus (Martia- peianischen Bildern. Ein ahnliches C. tragt auch
nus Capella rec. Eyssenhardt p. 889) auf den die Demeter bei Overbeck Pompeii 4 586. Die
grossen Hund bezogen wird, so ist wohl auch bei auf diesen Darstellungen ersichtliche Form stimmt
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zu den Epitheta lata und patula Ovid. met. VIII

676; fast. II 650.

C. sicearia nannte man silberne Untersatze

ftlr Trinkgefasse. Serv. Aon. I 706. [Man.]

Canius. Canius Eufus aus Gades, Freund

des Martial (I 61. "VII 87. X 48 , vielseitiger

Schriftsteller. Er beschrieb die Ereignisse der

claudischen Zeit, dichtete in elegischem und epi-

schem Versmass, verfasste Trauerspiele u. s.w. (Mart.

Ill 20). Auf cin Gedicht. das Sappho und ihre 10

lesbischen Madchen behandelte. spielt Martial

VII 69 an. C.s Prau Theophila trieb philoso-

phische Studien (VII 69). Zu seinen Gennern

gehorten die beiden Briider Cn. Domitius Lucanus

und Cn. Domitius Tnllus (111 20, 17). Martial

rfibint seine unversiegbare heitere Laune und sein

Erzahlertalent (169 mit Friedlanders Anmer-

kung. Ill 20. 64). Vielleicht ist (Canius) Eufus

auch angeredet Mart. II 11. 29. 48. 84. Ill 82,

Inscbriften aus C. CIL IX 317—323. Vgl. Ro-
man e Hi Topografia istorica del regno di Napoli

II (1818) 271ff. [Hiilsen.]

Caima intrat s. Cannophori.
Cannatae, Volk in der Nachbarschaft der

Alanen und Siraken nOrdlich vom Kaukasos, Tab.

Peut. Vielleicht ,Waldbewohner', von ceeen. ehan-

na(s pi.) ,Wald., Holz', mit oset. Pluralsuffix

-tha ? [Tomaschek.]

Cannenefates, germaniscbes Volk, welches-

gemeinsam mit den Batavern, denen sie stamm
verwandt waren, die insula Batavorum (s. Ba-
tavi) bewobntc (Plin. n. h. IV 101 nobilissima

Batavorum insula et Cannenefatium. Tac. hist.

IV 15 ad Caninefates [so die Hs.] . . . ea gens

partem insulae colit, origine lingua virtute par
Batavis, numero superantur). In welcbem Teil

der Insel sie wohnten, wird nicht angegeben, viel-

leicht im Westen (Zeuss Die Deutschen 102).

33. 94. 97. 100. IV 13. 82. Vgl. Teuff el- 20 Von Tiberius unterworfen (Veil. II 105 intrata

Schwabe Rom. Litt.-Gesch.S §324, 2.

[Groag.]

Caima, angeblich Fluss in Apulien, in eampo
Diomedis, nur genannt in dem earmen Marci

vatis bei Liv. XXV 12 , 5 , das die Niederlage

von Cannae voraussagt. Ob anderer Name fiir

den Aufidus, oder sonst unbekanntes Fliisschen?

[Hiilsen.]

Cannabas (oder Cannabaudes), Gothenfuhrer,

protinus Germania subacti Caninifates Attuari

Brucleri) handelten sie spater mit den Batavern

immer gemeinschaftlich (Tac. hist. IV 1 6. 19. 32.

56. 79. 85) und leisteten wie diese den ROmern
Kriegsdienste. Bekannt ist die ala I Cannene-

fatium civium Romanorum (s. Bd. I S. 1236),

die zuerst von Tac. ann. IV 73 (alam Cannine-

fatem, sie gehorte im J. 28 zum Heere von Ger-

mania inferior), dann mehrfach auf Militardiplo-

der von Kaiser Aurelianus jenseits der Donau be- 30 men und andern Inschriften erwabnt wird. Als

siegt und getotet wurde, etwa 272 n. Chr., Hist.

Aug. Aurcl. 22, 2. [Stein.]

Cannabiaca, in Noricum ripense, Not. dign.

occ. XXXIV 46 tribunm eohortis, Cannabiaca.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.1 729. [Ihm.]

Cannae (Kawai), Ort in Apulien nahe am
Flusse Ofanto, bekannt durch die furchtbare Nie-

derlage, welche die ROmer am 2. August 216 v. Chr.

von Hannibal erlitten. Polyb. Ill 107. 113. IV

bestbeglaubigte Namensform muss gelten Can-

nenefates, so bei Plin. a. O. Tac. hist. IV 32.

56. 79. 85 (dagegen Canntnefates oder Canine-

fates ann. IV 73. XI 18; hist. IV 16. 19). Mili-

tardiplome CIL III p. 852. 1960. 1965 = Dessau
Inscr. sel. 1992. 1995. 1998 (aus den J. 74. 82.

90). Sonst bieten die Inschriften Cannanefates

CIL III p. 881. 1986. XI 2699. Bonn. Jahrb.

LXXXII 23 ei(vis) Cannan(efas); Cananef(as)

1. Liv. XXII 43. 46. 49. Appian. Hannib. 17. 40 auf dem Mausoleum von Adamklissi, Verhandl. d.

20f. Flor. II 6. Strab. VI 285; Cic. Tusc. I 37

de offlc. Ill 11. Silius Ital. VIII 624. Wahrend
es bei Beschreibung der Schlacht von Livius und

Florus als Vicus bezeichnet wird (Mommsen ver-

mutet, es sei das von Strabon genannte s/j.h6qwv

t&v Kavvoixmv, s. u. S. 1502), scheint es spater

Stadtrecht besessen zu haben (Appian. b. c. I 52.

Plin. Ill 105). Erwabnt noch von Prokop. bell.

Goth. Ill 18. Unbedeutende Ruinen auf einem

43. Phil. Vers., Keln 1895, 198; Cannenafatitmi

Brambach CTRL 968 (bei Mainz); Cannef. Rev.

arch. 3 s. XVII 216 pi. IV. V = Dessau 2005

= CIL III Suppl. p. 1985 (vom J. 148); Cana-

fatium CIL V 5006, abgekiirzt Cann. CIL IK
Suppl. p. 1978. V4391. Die Lesart Charming-

fates ist ohne Gewahr, falls nicht die von Freu-
denberg Bonn. Jahrb. LIII 173 veriiffentlichte

Inschrift mit Mercuri Channini auf dieses Volk

noch jetzt Monte di Canne genannten Hfigel, halb- 50 zu beziehen ist (s.Channinus). Nach R. Much
wegs zwischen Canosa und Barletta. Im Mittel

alter war C. Bischofssitz (Ughelli Ital. sacra

VII 788f.), wurde aber 1276 zerstOrt (auf einen

blutigen Kampf aus der Normannenzeit hezieht

sicb der Name eines Feldstiicks Pezza di sangue,

den man verkehrterweise mit dem rCmisehen

Schlachtfelde hat in Verhindung bringen wollen).

Die Frage nach der Lage des Schlachtfeldes ist

in neuerer Zeit viel behandelt: auf das linke Ufer

Deutsche Stammsitze 152£f. bedeutet der Name
,die erfahrenen, kubnen' oder auch ,die erprobten

Eeiter' (?); vgl. Hirt Beitrage z. Geschichte der

deutschen Spr. u. Litt. XVEI 517 und Much
ebd. XX 11. Vgl. auch J. Becker Bonn. Jahrb.

XV lOlff. J. Grimm Gesch. d. deutschen Spracbe

lis 407f. Bergk Zur Gesch. u. Topogr. d. Rhein-

lande 113. [Ihm.]

Cannicas, keltischeT Name(?), beiPlut. rdiog

des Aufidus verlegen sie u. a. S chill bach (De 60 Kawly.iog. Im Sclavenkriege trennte sich 683

Cannis et pugna Cannensi, Progr. Neuruppin 1860)

und Stiirenburg (De Romanorum cladibus Tra-

sumenna et Cannensi, Progr. Leipzig 1883), auf

das rechte (sehr vie] wahrscheinlicher) Hessel-
barth (De pugna Cannensi, Diss. Gottingen 1874),

J. L. Strachau-Davidsohn (Selections from

Polybius, Oxford 1888), A. Wilms (Die Schlacht

bei Cannae, Progr. Hamburg 1895). Lateinische

= 71 ein Teil der Sclaven unter Anfuhrung des

C. und des Castas vom Hauptheere und wurde

zuerst von Crassus vernichtet (Front, str. II 4, 7.

5, 34. Prut. Crass. 11, 4f.). [Munzer.]

Cannophori. Das romische Hauptfest der

Magna Mater (s. o. Bd. II S. 2249) fing am 15. Marz

mit einem Einzug der .Rohrtrager' an, welche ohne

Zweifel wie sieben Tage spater die Dendrophori

1485 Cannutius

(s. d.) vom Lande aus zum Tempel des Palatins

feierlich stiegen. Die Angabe des Philocalus-

kalenders CIL I2 p. 264 Idibus (Martiis): Ganna
intrat, entspricht dem Arbor intrat des 22ten. Die

Bedeutung dieses Vorganges ist nicht mit Gewiss-

heit zu bestimmen. Die Cista aus Ostia, auf der

ein Attiskopf zwischen Rohrpflanzen dargestellt ist

(Mon. d. Inst. IX 8 a, 1 a, vgl. Annali 1869, 242.

CIL XIV 385), giebt keinen sicheren Anhaltspunkt.

Es scheint jedoch, dass das Cannophorenfest an die 10

Aussetzung und Entdeckung des Attis am Ufer

W des Gallos erinnerto (lulian. or. V 165 B, vgl.

Herodian. I 11, 2; anders Marquardt Staatsv.

Ill 71). Sonst wird das Auftreten der C. an
diesem Tagc nur in einer Stelle des Lydus er

walmt (de mens. IV 36: eldoig Magziai; . . fcga-

tevov ravQov s^hrj vtisq twv kv rolg oqboiv aygdiv

fjyovfi&vov tov aQ%tEQEC»g Hal Tfbv xavrjfOQOiv [lies

fcavvocpogwy] zfjg fiijTgog [das ist sicher die ur-

sprungliche Lesart; nach freundlicher Mitteilung20

von R. Wiinsch hat der Barberinus von erster

Hand ^rgd, von zweiter fitjr^o, woraus der Pa-

risinus aus Misverstandnis finrgozov machte; da-

mit erledigen sich alle Conjecturenj). Es handelt

sich wohl bier um ein Taurobolium , dem der

Archigallus (s. d.) prasidierte und wo die C.

beteiligt waren (vgl. CIL XIV 40). Aus den In-

schriften sehen wir, dass die C. Vereine {collegium

V 5840. IX 2480; corpus X 21 d. 8339 d. XIV
116f.) von Mannern und Wcibern (IX 2480 eano- 30

forarum) bildeten, welche nicht nur einen reli-

giflsen Zweck hatten, sondern zugleich Begrabnis-

genossenschaften waren (IX 2480. X 21. 8339 d),

und als solche vom Staate anerkannt waren und
das Eigentumsrecht besassen (CIL XIV 116ff.

Widmungen dem oder des Corpus). Die Namen
ihrer Beamten und Wiirdentrager (quinquennalis

et curam gerentes XIV 284; pater, mater XIV
37) haben nichts Eigentumliches. Bemerkenswert
dagegen ist, dass sie bis jetzt nur in Italien 40

(Ostia XIV 34-37. 40. 116—119. 284f.; Medio-

lanium V 5840; Saepinum IX 2480; Locri X 21.

8339 d) und auch dort nur spilt (von M. Aurel

XIV 40 bis Caracalla XIV 34. 110. 117) zu finden

sind. Die C. sind weder mit den Cernophori

(s. d.) noch mit den Kanephoren (lat. Canistra-

riae) zu verwechseln. Mommsen CIL I* p. 264.

Ruggiero Dizion. epigr. II 80f. [Cumont.]

Cannutius. 1) Cannutius, beliebter Schau-

spieler, Grieche, 710 = 44 erwahnt (Plut. Brut. 50

21, 2).

2) P. Cannutius, Zeitgenosse Ciceros, als Red-

ner nicht unbedeutend (Cic. Brut. 205. Tac. dial.

21 ; eitiert bei Priscian. VIII 16 p. 381, 12), schrieb

Reden fiir P. Sulpicius (Cic. Brut. 205) und trat

in dem Process gegen Oppianicus auf (Cic. Cluent.

29. 50. 58. 73f).

3) Ti. Cannutius, Volkstribun 710 - 44, war
ein erbitterter Gegner des Antonius, den er wieder-

holt in Volksversammlungen heftig angriff , und 60
somit ein Bundesgenosse des Cicero (Cic. Phil.

Ill 23 ; ad fam. XII 3, 2. 23, 3. Veil. II 64, 3).

Als Ende October Octavian mit einem in Cam-
panien gesammelten Heere vor Rom lagerte, be-

gab sich C. zu ihm, um seine Absichten zu er-

kunden ; er erhiclt so beruhigende Versicherungen,

dass er ihn in die Volksversammlung fiihrte,

um sie dort Cffentlich zu verkiinden (App. b. c.

Canones Apostolorum 1486

III 41. Dio XLVIII 14, 4). Bald darauf zog

Octavian nach Etrurien weiter, Antonius kehrte

nach Rom zuriick und berief den Sen at am 28. No-
vember aufs Capitol, um eine Kriegserklarung

gegen jenen zu erwirken; aus Besorgnis vor dem
tribunicischen Einspruch scbloss er den C. von
der Sitzung aus, verbot ihm sogar den Zutritt

zum Capitol (Cic. Phil. Ill 23). Nachdem das

Triumvirat geschlossen war, richtete sich der Hass

des C. nicht mehr bios gegen Antonius, sondern

auch gegen Octavian ; er schloss sich im perusi

nischen Kriege dessen Feinden an und wurde nach

Beendigung des Krieges hingerichtet (Dio a. O.

App. V 49). Veil. II 64, 4 sagt, dass er das

erste Opfer der Proscriptionen gewesen sei; dies

beruht wohl auf Verwechslung mit dem Tribunen

Salvius. Ohne Zweifel bezieht sich auf den-

selben-C. die Angabe des Suet, de rhetor. 4 uber

einen C. Cannutius , Gegner des Octavian und
Antonius , dern diese vorwarfen , er sei in der

Politik ein Schuler des Servilius Isauricus.

[Munzer.]

4) Cannutius Modestus, Legat der Legio XXX
Ulpia victrix im J. 223 n. Chr., Brambach
CIR 151.

5) Cannutia Crescentina (Kavovu'a Kgrjoxev-

%Tva), Vestalin, stiirzte sich, von Caracalla ver-

urteilt, von der Hohe ihres Hauses herab, Dio

LXXVII 16, 3. [Groag.]

Cano s. Caino(n).
Canoleins s. Canuleius.
Canon ist eine regelmassige Abgabe (Cod.

Theod. V 13, 15. XI 16, 13. XV 1, 18), z. B. das,

was nach spatrflinischem Rechte der an die Scholle

gebundene colonus seinem Schutzherren gewahren

musste, Cod. XI 48 (47) de agrieolis censitis vel

eolonis c. 5. 8 § 1. Ebenso heisst C. (Cod. IV
66, 4 pr.) oder pennio (Cod. IV 66, 2 pr.) der in

bestimmten Zwiscbenraumen fallige Zins, den der

Erbzinsmann (emphyteuta , s. Emphyteusis)
dem Grundstiicksherren schuldet. Obwohl diese

Pflicht aus einem Vertrage entspringt, der nach

der Vorschrift des Kaisers Zeno (Cod. IV 66, 1.

Inst. Ill 24, 3) nicht als Kauf, noch als Miete,

sondern als eine eigenartige Abrede behandelt

werden soil, so ist sie doch kein persiinliches

Schuldverhaltnis, sondern an den Grundbesitz ge-

knupft und somit eine wahre, der Grundsteuer

nachgebildete Reallast. Litteratur; Pernice Par-

erga, Ztschr. der Savignystiftung, romanist. Abt.

V 84ff. Muller Lehrb. der Inst. 108 § 52 II.

214 § 93, 3. Puchta-Kriigerlnst.l0 237ff. §245
II (hier ist S. 241 die Vermutung ausgesprochen,

dass der C. bei kirchlichen Emphyteusen minder

hoch angesetzt zu werden pflegte, als bei anderen,

womit in Zusammenhang gebracht wird, dass bei

ihnen schon eine zweijahrige, nicht, wie sonst,

erst eine dreijahrige Nichtbezahlung des C. dem
Grundherren das Recht gab, dem Zinsmanne sein

Recht zu entziehen. Nov. 7 c. 3. • 120 c. 8).

Leonhard Inst. § 85 I. [Leonhard.]

Canones Apostolorum,' eine Sammlung von

kurzen, fast durchweg Rechte und Pflichten der

Kleriker betreffenden, in der Form ganz wie Con-

cilienbeschliisse lautenden Satzungen , die vom
6. Jhdt. an in der morgen- und abendlandischen

Kirche den zwOlf Aposteln Jesu zugeschrieben

wurden und namentlich im Orient, bei Syrern
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und Kopten wie bei den Griechen erne der ge-

wichtigsten kirchenrechtlichen Instanzen bildeten.

Dionysius Exiguus hat sie als erster Ubersetzer

aus dem griechischen Urtcxte urn 500 an die

Spitze seines fur Bischof Stephanus zusammen-

gestellten Codex canonum ecclesiasticorwm ge-

riickt, dabei ubrigens nicht verschwiegen, dass viele

diesen sog. canones Apostolorum consensum non
praebuere facilem; indem er die tFberschrift for-

aufsicht des praef. urbi von Constantinopel. Eine

hervorragende Rolle bei der Beistellung des o. fr.

kommt den Rhedern, den navicular™, zu (Litte-

ratur iiber diese bei Liebenam Rem. Vereins-

wesen 67iF.). Die altere Litteratur bei Willems
Droit public 5 581 und Humbert bei Darem-
berg et Saglio I 892. tTbersicht iiber die Ge-

setzesstellen bei Haenel Corpus legum II 175.

Ein Beitrag zuro canon suarius (nov. Maiorian.

muliert: regulae ecclesiastieae s. apostolorum pro- 10 2, 1) CIL VI 1771, zum canon vinarius 1784

latae per Clementem ecclesiae romanae ponti-

ficem, lasst er den Leser schon erraten, dass diese

C. mit den ebenfalls dem Clemens von Rom (s.

d.) zugeschriebenen apostolischen Constitutionen

enge zusammenhangen. In der That scheinen

beide Werke denselben Verfasser zu haben (kurz

vor 400 n. Chr.) ; die eanones stehen grossenteils

wOrtlich in den constitution's, der Rest, soweit

er nachweisbar ist, sind Beschltisse anderer orien-

talischer SjTioden.

Wir besitzen diese Sammlung in zwei ver-

schiedenen Becensionen, die griechische bezw.

morgenlandische umfasst 35 (oder 32—33) C.

mehr als die lateinische, die nur 50 enthiilt, auch

der Text differiert vielfach. Ein Recht aber, die

griechische, weil sie in of'ficieller Geltung erst

um 565 nachweisbar wird, fur eine spatere Er-

weiterung zu halten, besteht nicht, im wesent-

lichen diirfte sie zu bevorzugen sein. Der latei-

1785. S. Scrinium canonum. [Kubitschek.]

Canonia, beim Geogr. Rav. 204, 5 Station

der Strasse Tibiscum-Lederata-Yiminacium im

norddanubischen Teile von Moesia superior.

[Patsch.]

Canonicaria, das jahrliche Sendschreiben des

Praefectus praetorio an die Statthalter seines

Sprengels, durch welches er sie zur Eintreibung

des Steuerkanon auffordert. Wahrscheinlich wurde

20 es als Begleitbrief der Delegatio beigegeben (Cas-

siod. var. Ill 8. 2). Formulare dazu bei Cassiod.

var. XI 7. XII 2. 16, das letzte mit der tber-

schrift: Canonicaria, die andern beiden: Uni-

versis iudieibus provineiarum Senator praefec-

tus praetorio; vgl. Delegatio. [Seeck.]

Canonicarius (Conpulsor). Zum Eintreiben

der Steuerschulden und der Pacbtriickstande der

kaiserlichen Domane wurden im 4. Jhdt. oft Send-

linge mit besonderen Vollmachten (Cod. Theod.

nische Text bei Migne Patrolog. lat. LXVII 141 30 VIII 8, 7) in die Provinzcn geschickt. Da die

-148, der griechische bei de Lagarde Reliquiae

iuris eccl. graece 1856, 20—35 und Bruns Ca-

nones Ap. et concil. saec. IV—VII vol. I, Berl.

1839, 1—13. Mit Commentar bei Hefele Con-

ciliengeschichte 2 I 793—827. Ausserdem vgl.

v. Drey Neue Untersuch. iiber d. Constitut. u.

Can. d. Apostel, Tub. 1832. P. X. Punk Die

apostol. Constitutionen, Rottbg. 1891, bes. S. 180

—206. 243—280. [Julicher/

erwarteten Summon dem Comes sacrarum largi-

tionum oder dem Comes rerum privatarum oder

der Area des Praefectus praetorio zufliessen soil-

ten, so pflegten es auch Apparitoren dieser drei

Beamten zu sein, welche derartige Auftrage er-

hielten (Nov. Mai. II 2. VII 16. Cod. Theod. XI
7, 17. 18. XII 10). Die conpulsores, griechisch

e^jiekevoTai (Cod. lust. X 19, 9) oder i^jisXXsvrat

(Nov. lust. 128, 6), wie sie technisch hiessen (die

Canon frumentarius (auch annonarius Cod. 40 Bezeichnung ist zuerst nachweisbar 369 Cod.

Theod. I 12, 7), die Satzung fur die aus den

Provinzen zur Annona der Hauptstadt zu liefern-

den Naturalabgaben (frumentum imperatum),

dann diese selbst, z. B. Hist. Aug. Firmus 5, 4

canon Aegypti; Elagab. 27, 7 canonem p. R.

unius anni. Von Severus heisst es 8 , 5 rei

frumentariae, quam minimam reppererat, ita

consuluit , ut excedens vita septem annorum
canonem p. R. relinqueret, mit dem Zusatz 23

Theod. I 16, 12), waren neben den militarischen

Executoren (opinatores) ein Schrecken der Pro-

vinzen (Cod. Theod. VIII 10, 3. 4. X 1, 16. XI
1, 34. XII 1, 186. Nov. Mai. 3. Cassiod. var. II

25, 2. V 39, 2. VII 45, 1. IX 4, 3. XI 7, 2. 8, 8.

XII 8, 3 und sonst). Denn sie erhoben Sporteln.

die mitunter das Doppelte des geschuldeten Geldes

iiberstiegen (Nov. Mai. II 2. VII 16. Cod. lust.

X 19, 9 § 2. 4)', und ihren Erpressungen und

2 ita ut eottidiana septuaginta qui?ique milia 50 Ubergriffen liess sich nur mit grossen Weitlaufig-

rnodium expendi posset, olei vera tantum (re

liquitj , ut per quinquennium non solum urbis

usibus , sed et totius Italicae
,
quae oleo eget,

sufffceret. Elag. 27, 7 wird die Aufspeicherung

von sieben Jahreslieferungen nicht bios als ein

Princip des Severus , sondern auch bereits Tra-

ians dargestellt. Cod. Theod. XTV 15 und Cod.

lust. XI 23 (22) stellen die Grundzuge fur den c. f.

urbis Romae (canon urbiearins) fest, Cod. Theod.

keiten entgegentreten , da wegen Hires hohen

Ranges, soweit nicht durch besondere Verfugungen

Ausnahmen gestattet wurden (Cod. Theod. VUI
10, 3), nur direct beim Kaiserhofe, nicht auch bei

den Provincialrichtern iiber sie Beschwerde ge-

fuhrt werden konnte (Nov. Mai. II 2. Cod. Theod.

I 16, 12. XII 10). Daher liefen mitunter Peti-

tionen ein, in denen um eine andere Form der

Steuereintreibung gebeten wurde (Cod. Theod. XI
XIV 16 und Cod. lust. XI 24 (23) den von Con- 60 7, 15), und es gait als besondere Wohlthat, wenn

stantinopel (den canon ab inclytae memoriae
Constantino praestitutus Cod. Theod. XIV 26, 2

= lust. XI 24, 2). Fur Rom sorgt besonders der

praefectus annonae in Kartbago (sub dispositione

praefecti praet. Italiae Not. dign. occ. 2, 41), Cod.

Theod. XI 1, 13. XIII 9, 2. Amm. Marc. XXVIII
1 , 17; fur Constantinopel der praef. awn. in

Alexandria, Cod. Theod. XII 6, 3, vmter der Ober-

einzelne Provinzen oder Dioecesen ihrer Wirksam-
keit entzogen wurden (Amm. XVn 3, 6. Cod.

Theod. VIII 10, 4. Nov. Mai. IT 2). Anfangs ver-

suchte man noch, diese Art der Execution ganz

zu beseitigen. Im J. 355 wurde es den Praefec-

ten und Finanzcomites verboten, durch ihre Ap-

paritoren die Steuern eintreiben zu lassen (Cod.

Theod. XI 7, 8). Doeh das Anwachsen der Steuer-
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Teste und die Not der Staatskassen verbunden mit tur (Canonicarius Tusciae Cassiod. var. XI 38.
dem Bestreben der Apparitoren, sich durch solche Canonicarius Venetiarum Cassiod. var. XII 4. 7).

Auftrage in den Provinzen zu bereichern, fuhrten Sie werden angewiesen, sich in ihren Steuerforde-
immer ' wieder zu Ubertretungen des Gesetzes. rungen nur an die Praesides und ihre Offlcia.

Namentlich Probus, Praefect von Italien, Illyricum nicht direct an die Grundbesitzer zu halten, wie
und Africa 368—376 (s. Bd. I S. 2205), siindigte dies Theodosius II. im J. 408 verffigt, aber schon
viel in dieser Beziehung (Amm. XXX 5, 6: flagi- 409 widerrufen hatte Wenn einen Monat nach
tantiumministrorumamaritudine),soiassYalen- Ablauf des vorgeschriebenen Termins die Steuern
tinian das Verbot in scharferer Weise erneuern noch nicht entrichtet sind, soil nach einer Ver-
musste (Cod. Theod. XII 10; vgl. I 16, 12. Amm. lOordnung vom J. 496 ein ausserordentlicher Con-
XXX 5, 10). Auf die Dauer aber liess es sich pulsor abgeschickt werden; aber auch dieser soil

nicht aufrecht erhalten ; die Conpulsores erwiesen nicht die Steuerzahler, sondern den Praeses, seine
sich als finanzielle Notwendigkeit. Denn den De- Apparitoren und den C. drangsalieren und auf
curionen und niedrigeren Apparitoren verweigerten ihre Kosten besoldet werden. Wenn auch dies
die vornehmen und einflussreichen Grundbesitzer nicht hilft, soil der Praefect auf Kosten derselben
einfach den Gehorsam; um von ihnen die Steuer- Beamten und ausserdem des ersten Conpulsor
schulden beizutreiben, waren Beamte von hoherem diesem einen zweiten nachschicken (Cod. lust. X
Range und ausgedehnterer Machtbefugnis unent- 19, 9). Praktisch hat, sich dies naturlich auch
behrlich. Da andererseits der Missbrauch dieser nicht erwiesen. Iustinian lasst daher wieder den
Macht keine geringe Gefahr bildete, so schwankt 20 C. direct mit den Steuerzahlern verhandeln, hebt
die Gesetzgebung immer hin und her. Nachdem das Amt des Conpulsor ganz auf und ordnet an,
eine Gesandtschaft der Provinz Achaia Klage ge- dass wenn der eine C. seiner Pflicht nicht ge-
fiihrt hat, bestimmt 408 Theodosius II., dass die niigt, ein anderer an seine Stelle treten soil (Nov.
Conpulsores der beiden Finanzcomites nicht direct lust. 128, 5. 6). Wie lange es bei diesen Be-
von den Grundbesitzern, sondern nur durch Ver- stimmungen geblieben ist, wissen wir nicht.

mittlung der Praesides die Steuerreste beitreiben [Seeck.]

sollen; aber schon im folgenden Jahre hebt er Canonimn,Ortim6stlichenBritannien, Station
diese Verfiigung wieder auf (Cod. Theod. XI 7, der romischen Strasse von Londinium nach Camu-
17. 18). Im Friihjahr 458 verbietet Maiorian lodunum (Itin. Ant, 480, 5), neun Millien von
irgend einen Conpulsor oder Opinator auszusenden; 30 Caesaromagus (s. d.), auf der peutingersehen Tafel
im Herbst desselben Jahres werden aber diese Be- Cannonio; danach in der Nahe von Kelvedon,
amten schon wieder als bestehend erwahnt und Essex, zu suchen. [Hiibner.]

ihre Existenz stillschweigend anerkannt ; nur ihre Canon Muratorianus, ein uraltes christliches
Sporteln erfahren eine genauere Regelung (Nov. Verzeichnis der biblischen Biicher; weil es nur
Mai. 2, 2. 7, 14—16). sehr fragmentarisch erhalten ist, auch oft frag-

In der 2. Novelle Maiorians treten zuerst Ca- mentum Muratorianum genannt. L. A. Mura-
nonicarii unter diesem Titel auf, den sie erhalten tori hat es zuerst 1740 in den Antiquitates italicae

hatten, weil sie aus den Scrinia canonum hervor- med. aevi III 851—854 aus einem Codex der Am-
gingen (Cod. lust. X 19, 9 pr.). Der Zusammen- brosiana zu Mailand (J. 101 sup.) — von ca. 700
hang aber zeigt, dass sie damals von den Con- 40 n. Chr. — herausgegeben, eine andere Quelle ist

pulsores kaum verschieden waren. Gleich diesen seitdem nicht gefunden, wohl aber der Text der
werden sie teils von den Finanzcomites (Cassiod. edit, princ. durch Conjecturen und sorgfaltigste

var. VI 8, 5) , teils von den Praefecten ausge- Durchforschung der Hs. mehrfach emendiert wor-
schickt (Cod. lust. X 19, 9. Cassiod. var. XI 38. den. Eine bequem zugangliche Ausgabe bietet
XII 4. 7). Allerdings flnden sich in der Notitia E. Preuschen Analecta 1893, 129-135 bezw. 137.
dignitatum nur bei den ersteren (Or. XIII 23. XIV Was fibrig ist, sind 85 Zeilen von durehschnitt-

11 ; Occ. XI 89. XII 33), nicht auch bei den letz- lich etwa 33 Buchstaben Lange; am Schluss fehlt

teren Scrinia canonum; doch kann sich dies in etwas, viel mehr jedenfalls am Anfang, denn von
der Zeit, wo die Canonicarii zuerst erscheinen, dem Bericht iiber die beiden ersten Evangelien
leicht geandert haben. Diese haben auch jetzt 50 ist nur noch eine Zeile erhalten, und so gut wie
Steuern einzutreiben (Cod. lust. X 19, 9, Nov. sicher hat der Verfasser die alttestamentlichen
lust. 128, 5. Cassiod. var. VI 8, 5) und aus ihren Biicher vor den neutestamentlichen besprochen.
Einnahmen Zahlungen zu leisten (Cassiod. var. XI Fur die Kanonsgeschichte ist das Verzeichnis von
38, 6) , und auch jetzt werden ihre habgierigen ungeheurem Wert , weil es das alteste ist , das
Ubergriffe gefurchtet (Cassiod. var. XII 7. 13, 1). wir besitzen; es wird dem Ende des 2. Jhdts. zu-
Doch haben sie im Laufe des 5. Jhdts. insofern zuweisen sein und ist wahrscheinlich romischen
ihren Charakter verandert, als sie zu regelmassigen Ursprungs, denn den Hirten des Hennas nennt der
Jahresbeamten geworden sind, wahrend die eigent- Autor nuperrime nostris temporibus verfasst und
lichen Conpulsores auch ferner ausserordentliche weiss damit Bescheid, dass Hermas der Bruder
Sendlinge bleiben. Um die Steuererhebung zu 60 des romischen Bischofs Pius gewesen (ca. 140

—

beaufsichtigen, sehickt der Praefect alljahrlich in 155). Die Frage, ob es eine tTbersetzung aus
jede Provinz seines Sprengels zwei seiner Appa- griechischem Urtexte darstellt oder genuin latei-

ritoren (Cassiod. var. XI 7, 5. XII 2, 6. 16, 4), nisch geschrieben ist, kann noch nicbt entschie-
von denen der eine Cancellarius , der andere C. den heissen; die Mehrzahl der Forscher vertritt

heisst (Cod. lust. X 19 , 9. Mommsen Neues die letztere Ansicht; C. P. Caspari nennt sie

Archiv d. Gesellsch. f. altere deutsche Geschichts- (Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols III 1875, 376),
kunde XIV 480; vgl. Cancellarius). Der Name indem er die ganz haltlose Hypothese, dass Gains
der Provinz gehort daher zu ihrer vollen Titula- der Verfasser dieses C. sei, abweist (Hippolyt



1491 Canopicum Cantabri 1492

als Verfasser nach J. B. Lightfoots Vorschlag

(Academy. 21. Sept. 1889 und The Apostolic Fa-

thers I vol. II, Lond. 1890, 388. 405-413] ist

iibrigens nicht wahrschcinlicher) , sogar zweifel-

los; Zahn meint mit_ mehr Recht den ,Beweis,

dass dieser Text eine Ubersetzung ausdem Grie-

chischen sei, erbracht' zu haben. In jedem Pall

ist der jetzige Text, selbst wenn zu groben Feb

lern von Abschreibern solche des Cbersetzers kom

dem und den Pyrenaeen der Hiberus fliesst (Strab.

Ill 161). Poseidonios berichtete ferner von ihrer

armlichen Lebensweise, ahnlich der ihrer keltibe-

rischen Nachbarn (aue.h das von Catull. 37, 20

verspottete Zahnereinigungsmittel benfitzten sie,

Strab. Ill 164), von ihren den kerretanischen

gleichkommenden Schinken (III 162), und beson-

ders von ihren Sitten , wonach Asklepiades von

Myrlea Lakonen unter ihnen vermutete (Strab,

men eins der altesten Document* des Vulgar- 10 III 157; s. Lacobriga). Sie batten eine Art
'

- - - - - • • *
•

von Gynaikokratie: die Manner geben den Frauen

eine Mitgift, die TOchter erben und geben ihre

Brilder in die Ehe. Gross ist ihre Todesverach-

tung: im kantabrischen Kriege haben Mutter ibre

Kinder umgebracht , damit sie nicht gefangen

wiirden; ein Knabe hat auf Befehl des Vaters mit

dem Schwert seine gefangenen und gefeaselten

Eltern und Brilder alle getotet; ein anderer , zu

Betrunkenen gerufen, stiirzte sich in einen bren-

lateins und bietet auf orthographischem wie gram-

matikalischem und lexikalem Gebiet hochst inte-

ressante Erscheinungen. Von den zahlreichen Ab-

handlungen iiber das Fragment seien besonders

hervorgehoben F. Overbeck Zur Gesch. d. Ka-

nons 1880, 71—142. Th. Zahn Gesch. d. neu-

testam. Kanons II 1, 1890, 1—143 (dort Riick-

iibersetzung ins Griechische 140ff.). II 2, 1892,

1007. G. Koffmane Das wahre Alter u. d. Her-

kunft des sog. Mur. Kanons, Neue Jahrb. fiir20nenden Holzstoss. Sie geloben sich unter ein

deutsche Theol. II 1893, 163-223. [,Tulicher._

Canopicum (oppidum) wird von Plin. n. h.

V 29 unter den Stadten romischen Burgerreehts

der Provinz Africa aufgezahlt, ein Canopitanum

oppidum a. a. O. V 30 unter den freien Stadten

derselben Provinz. Derselbe Ort erscheint bei

Ptol. IV 3, 31 unter den zwischen Thabraka und

dem Bagradas gelegenen Stadten I Kavcontoi). Ein

Bischof der Canopitaner (Caniopitan.) wird im

ander Treue bis zum Tode, und fiihren fur un-

erwartete Falle ein schmerzloses Gift bei sich (so

auch Flor. II 33, 50). Kriegsgefangene, ans Kreus

genagelt, sangen Siegeslieder (Strab. Ill 165). Den

ersten Feldzug gegen sie fiihrte L. Lucullus im

J. 603 = 151 (Vaeeaeos et Cantabros et alias ad-

hue incognitas nationes in Hispania subegit Liv.

ep. XLYIII). Den Numantinern kamen sie dann zu

Htilfe (Appian. Hisp. 8). Wir hOren sodann, dass

J 411 (Coll. Carth. c. 133, bei Mansi IV 111 30 Kantabrer in Gallien mit den Aquitanern gegen

= Migne XI 1306), ein Bischof des mumcipium
Canapium im J. 649 (Mansi X 9401 genannt.

[Dessau.]

Canovium, Ort im Gebiet der Ordovices im

westlichen Britannien, an der rOmischen Strasse

von Deva (s. d.) nach Segontium (s. d.), von die-

sem 24 Millien entfernt (Itin. Ant. 482, 6 Co-

novio; Geogr. Rav. 428, 15 Cimubio). Ein Meilen-

stein des Hadrian, gefunden zwischen Bangor und

Caesars Legaten Crassus fochten (Caes. b. G. IDI

26, 6. Oros. VI 8, 22) und des Pompeins Legat

Afranius Mannschaften bei ihnen aushob (Caes.

b. c. I 38, 3), Zu ihrer Unterwerfung aber fiihrten

erst die Feldziige des Augustus und Agrippa. Die

Kantabrer, Vaccaeer und Asturer standen schon

im J. 725 = 29 v. Chr. im Kampf gegen die

Bomer (Dio LI 20, 5); darauf bezieht sich des

Horaz Cantaber indoctus iuga ferre nostra (c. II

Caerhyn bei Rhiwiau, tragt die Bezeichnung a40 6,_2) und der Cantaber bellieosus (c. II 11, 1).

Kanovio m. p. VIII (Ephem. epigr. VII 1099;

ein zweiter dort gefundener Meilenstein des Se-

verus und Antoninus, nr. 1100, ist unten verstiim-

melt und enthalt daher den Namen nicht). Hier-

durch wird H or s leys Vermutung bestatigt, dass

die Station nach Caerhyn fallt und zugleich die

richtige Namensfonn festgestellt; das heutige Aber-

Conwy, in der Nahe gelegen (vgl. CIL VII p. 43),

hat den alten Namen erhalten. [Hiibner.]

Die steigende Gefahr notigte den Augustus im

J. 728 = 26 v. Chr. den lange geplanten Feldzug

gegen Britannien aufzugeben und selbst die Krieg-

fuhrung gegen die Kantabrer und Asturer zu iiber-

nehmen (Liv. epit. CXXXV — danach kurz Suet.

Aug. 21. Strab. VI 287. XVII 821. Ampel. 47,

4. Vict. epit. 1, 7. Fest. brev. 5, 3. Oros. VI 21,

1—5. Iordan. Roman. 249 — ausfiihrlich Flor.

II 33. Dio LIII 22, 5. 25, 2; vgl. Plut. de fort.

Cansilena, auf der Tab. Peut. statt Celena? 50 Rom. 9 p. 322 C. Joseph, bell. Iud. II 374)

[Patsch,

ii. verschrieben. fur Sandabaga (vgl
S. d.

Cantaba^
Sandabal bei Ptol.), skr. Candrabhaga ,Mondan

teil, -gabe 1

, schiffbarer Strom in Pangab. welcher

in seinem Oberlauf noch drei andere Zufliisse

aufninimt und sich unter dem.Kamen Akesines

(s. d. Nr. 1, skr. Asikni, jetzt Cinab) in den In-

dus ergiesst; Plin. VI 71. [Tomaschek.]

Cantabri iKuvzaflQoi) und Cantabria, Volk

Den Anlass gaben wohl ihre wiederholten raube-

rischen Einfalle in das Gebiet der benachbarten

Vaccaeer, Turmoger und Vasconen (Flor. Ill 33.

47). Augustus kam selbst nach Segisama (s. d.

;

Flor. II 33, 48) und suchte durch Dreiteilung

des Heeres unter den Legaten C. Antistius Vetus

und C. Furnius, sowie von der See her durch die

Flotte unter M. Agrippa die Kantabrer einzu-

schliessen (Flor. Ill 33. 51). Die erste Scblacht

und Landschaft im nordlichen Teil von Hispania 60 fand unter den Mauern des Castells Bergidum (s. d.

citerior. Der Name der Kantabrer wird zuerst

genannt, weil sich das Quellgebiet des Hiberus

in ihren Bergen befand (Cato orig. VII p. 28, 4

Jord. Poseidonios bei Strab. Ill 159. Plin. Ill

21), 40 Millien entfernt vom Hafen von Iulio-

briga (s. d., Plin. IV 111); ebenda entspringt

auch der Minius (Strab. Ill 153, s. d.) Von hier

beginnt das GebiTge Idubeda (s. d.) , zwischen

Nr. 2) statt (Flor. Ill 33, 49); die folgenden am
Berge Vindius (s. d.), bei Araceli (s. d.) und am
Berg Medullus (s. d.). Krankheit zwang den Au-

gustus in Tarraco zu uberwintern (Suet. Aug. 26.

81). Die vorlaufige Beendigung des Krieges fallt

in das folgende J. 729 = 25 v. Chr. (Dio Lin
25, 5. Flor. II 33, 52) durch die scheinbare

Unterwerfung der Kantabrer. In diesem Feldzug©
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that Tiberius die ersten Kriegsdienste als Tribun

(Suet. Tib. 9); auch die von Horaz genannten
Concaner (s. d.) wurden durch diesen Feldzug be-

kannt (e. HI 4, 34. Sil. Ill 361). Aber schon

732 = 22 v. Chr. erhoben sich die Kantabrer von
neuem gegen den Legaten C. Furnius; von ihm
geschlagen, steckten sie ihre Verschanzungen selbst

in Brand und kamen in den Flammen oder durch
gemeinsam genommenes Gift urn (Dio LIV 5, 1).

Erst im J. 735 = 19 v. Chr. gelang es dem gegen 10

sie gesendeten M. Agrippa die Mannszucht der

Legionen , die sich weigerten
,
gegen die Kan-

tabrer zu kampfen — die Legio I Augusta ver-

schwindet seitdem aus der Reihe der Legionen (CIL
II p. LXXXVIII) — , wiederherzustellen, fast die

ganze waffenfahige Mannschaft zu vernichten oder

nach Abnahme der Waffen zur Aufgabe ihrer festen

Castelle zu zwingen und in der Ebene anzusiedeln

(Dio LIV 11, 1—5), und damit den fiinfjahrigen

Krieg zu beenden (Oros. VI 20, 9). Der iiber- 20
standenen Beschwerden des Feldzugs gedenken
Horaz (Cantaber Agrippae virtute cecidit ep. I

12, 26; Cantabrica bella tulisti ep. I 18, 55) und
Sueton (Aug. 29); bis zum kantabrischen Krieg
reichten des Augustus Aufzeichnungen iiber sein

Leben (Suet. Aug. 85). Seitdem bildet Kantabrien
einen Bestandteil der Tarraconensis, ohne teilsweis

getrennte Verwaltung wic Asturien (s. d.) und Kal-

laikien (s. Callaici, vgl. Oros. VI 8, 21. Nom.
prov. p. 129, 5. Dimens. prov. p. 13, 5). Auf die 30
(lurch den kantabrischen Krieg gewonnene Kennt-
nis ihrer Sitten (s. o.) gehen zuriick die Erwah-
nung ihrer kleinen Waffen bei Lucan (VI 259),

ihrer Schuhe, an die den Seneca die der Korscn
erinnerten (dial. XII 7,9), von ihrer Ausdauer
und Kriegstiichtigkeit bei Silius (III 326. 639. IX
232), ihrer dichten Wurfspeere (X 16. XV412. XVI
46; vgl. Isid. orig. IX 2, 113). Zwei kantabrische

Cohorten dienten seitdem im ro'mischen Heere,

die II. im J. 86 in Iudaea (Eph.. epig. V p. 168); 40
auch die ala Campagonum (s. o. S. 1433 und
Bd. I S. 1236) scheint asturischen oder kanta-

brischen Ursprungs. Cantabri erscheinen danach
unter den Truppen (bei Hygin. de munit. castr. c.

29. 30). Aus dem kantabrischen Feldzuge des

Augustus stammt wohl die Bezeichnung einer Form
des Aufmarsches und Angriffes der Reiterei als

Cantabricus [impetus] in der Rede des Hadrian
vom J. 128 an die Truppen von Lambaesis (CIL
VIII 2532 A a 7), KaviafSoixi) ijiekaoig und Kav- 50
ra^Qtxog xvx/.og (Arrian. tact. 40, 1. 6), Can-
tabrum hiess vielleicht deshalb eine zuerst bei

Tertullian erwahnte Standarte (apolog. 16; ad
Bat. I 12. Minuc. Felix Octav. 29, 7) und ean-
tabrarius ihr Trager (Cod. Theod. XIV 7, 3).

iliinzen des Gallienus nennen einen Io(iis) Can-
tabfrorum) (Cohen Monn. de l'emp. V2 378).
Von den romischen Strassen des Gebietes (Itin.

Ant. 439, 15) ist noch nichts genauer bekannt.
Die Kiistenflusse Kantabriens bis zur Salia (jetzt 60
Sella, s. d.) hat nach Varros Kiistenbeschreibung
Melas Text nicht ohne Liicken und Verderbnisse
erhalten (III 15; vgl. Plin. IV 111); als Orakel-
quelle.nennt Plinius die fontes Tamarici, die

vielmehr nach Kallaikien gehoren (XXXI 23).
Das Meer an der Nordkiiste Hispaniens hiess da-
nach der kantabrische Ocean (Plin. XXXIV 149.
Ptolem. II 6, 3. 73. VIII 4, 2. Marcian. n 16.

Oros. 12, 73. Aethici cosmogr. II 34 p. 98, 8
Riese). In den von Augustus vervollstandigten

Listen des Agrippa waren als zum Bezirk von

Clunia gehOrig (vgl. das "Wuuderzeichen fur den

in Clunia zum Kaiser erhobenen Galba, Suet. Galba
8 in Cantabriae lacum fulmen decidit) sieben

Gemeinden der Kantabrer aufgezahlt (III 26),

Plinius nennt davon aber nur die Neugriindung
des Augustus Iuliobriga (s. d.) , da schon Mela
(nach Varro) ihre Namen fur unaussprechlich er-

klart hatte (III 15 quae nostro ore eoncipi ne-

queant); auch Octaviolca (s. d.) war vielleicht

eine nach ihm oder einem seiner Angehorigen
benannte Stadt. Ptolemaios nennt ausser diesen

beiden noch scchs Gemeinden der Kantabrer (II

6, 50), deren Zuteilung an das eigentlich kan-

tabrische Gebiet nicht ganz sicher scheint (CIL
II p. 397. 934, wo die alteren Schriften an-

gefiihrt sind). Auf Inschriften werden Kantabrer
nicht selten genannt (CIL II 2926. 3061. 4191)

;

die gens Cantabrorum war durch einen Flamen
und eine Flaminica beim Altar des Augustus in

Tarraco vertreten (CIL II 4192. 4233. 4240). Auch
als Cognomen, das auf Abstammung deutet, ist

Cantaber nicht selten (CIL II 2953. 2957. 2971
= 5832. 3125. 3199. 5772. 5795. VI 14366. 14367.

XI 214. 3612. XII 1892. 1976. 4169. 5364. XHI
5013. XV 442. Hydatius p. 33, 229 Mcrams. Suevi
Conimbricam dolore ingressi familiam nobilem
Cantabri spoliant et eaptivam adducunt matrem
eum filiis); davon abgeleitet Cantabrinus (CIL
III dipl. LXXII. CIL II 5495 ; Kavrafcrjvoi Agath.
hist. II 17). Iuvenal braucht Cantaber im Sinn der

naturwfichsigen und einfachen Bewohner Hispaniens

tiberhaupt (15, 108 aed Cantaber unde stoicus'*).

Von Erzeugnissen des Landes werden genannt
das plumbum nigrum (Plin. XXXIV 158) und
der Magnet (Plin. XXXIV 148 hie lapis et in

Cantabria nascitur mm ut Me magnes verus

caute continua, sect, sparsa bullatione; ita ap-
pellant) ; dass der kantabrische Ocean bei der Ge-

burt der Serena Edelsteine ausgeworfen habe, wie

Claudian sagt (laus Serenae 74), ist kaum wOrt-

lich zu nehmen Ausser den schon erwahnten
kantabrischen Schinken (Strab. Ill 162. Athen.

XIV 658 a) werden als Erzeugnisse ferner ange-

fiihrt die heilkraftige herba Cantabrica (Cels. V
27, 10), per divi Augusti tempora a Cardabris

reperta (Plin. XXV 85. 101) und die Kleie (can-

tabrum Apic. 7, 260. 291. Cael. Aurel. acut. II

9, 53. Ill 3, 16; chron. Ill 4, 63. IV 3, 47. Cass.

Felix p. 8, 11 u. s. w. Pelagon. 1. 6. 7, 132. 31,

461 und andere Arzte); davon der sueus Canta-

bricus (Veget. mulomed. V 56, 3) und die Krank-
heit cantabries (Cass. Felix 6). Im 5. Jhdt.

machen die Kantabrer wieder von sich reden (Hy-

datius chron. a. 465 p. 28, 171 Momms. Canta-

brmrum. et Vardulliarum loca maritima; vgl.

Venantius Fortunatus carm. X 19, 11; append,

carm. 2, 30. Sisebutus Br. an Isidor v. 8). Seit-

dem bleibt der Name nur noch den Gelehrten be-

kannt. [Hubner.]

Cantabria, Gottin, auf einer friiher in Topusko
(Pann. sup.) , jetzt im Agramer Museum befind-

lichen Inschrift erwahnt, CIL III Suppl. 10832
Cantabria sacrftim) eustodfesj eiusdem. Die In-

schrift gait friiher als unecht (CIL III 200*).

[Ihm.]
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Cantabrinus s. Aemilius Nr. 145.

Cantabrnm. 1) Kleie. Corp. gloss. Ill 314,

9 avziQa. Cael. Aurel. acut. II 19 vgl. mit Hip-

pocr. II 37 K. Schol. Iuv. 5, 11. Apic. VII 260.

Cael. Aurel. chron. Ill 2. IV 3. Th. Prise. II 4.

Veget. de re veter. Ill 57. Bei spaten Schrift-

stellern bezeichnet C. und cantabrus panis ein

grobes Brot, panis furfureus. Corp. gloss. Ill

314, 26 jutvQiztjg cantabrieius.

trag mag unserer Recitation in seinen verschiedenen
Abstufungen entsprochen haben, indem er sich in

der Tragoedie vielleicht mehr dem Gesang, in der

Komoedie mehr der gesprochenen Declamation
naherte. Die Frage nach den griechischen Vor-
bildern der rOmischen C. hat eine neue Unterlage
gewonnen, seit ein alexandrinischer Papyrus uns
ein Stuck dramatischer Lyrik aus hellenistischer

Zeit kennen gelehrt hat, vgl. v. "VVilamowitz
21 Eine Fahne. Minuc. Fel. Oct. 29, 7. Ter- 10 Gott.Nachr. 1896,231. Crusius Philol. 1896, 384

tull. apol. 16; ad nat. I 12 ; der Trager derselben,

eantabrarius , Cod. Theod. XIV 7, 2. Naheres
iiber dieselbe ist nicht bekannt. auch der Ursprung
des Namens (von cantarel; doch s. o. S. 1493,
51) dunkel. [Mau.]

Cantai Mscai (?). Auf einera in einer Ther-
malquelle in Amelie-les-Bains (Gallia Narb.) ge-

fundenen Bleitafelchen heisst es Kantas Niskas
rogamos et deprecamus vos . . sanate non

und vor allem P.Leo Die plautinisehen Cantica
und die hellenistische Lyrik [Abh. Gesellsch. d.

Wiss. Go'ttmgen N. P. I] Berlin 1897.

Im weiteren Sinn bezeichnet c. im Drama
nicht nur die lyrischen, sondern auch die in Sep-
tenaren geschriebenen Partien (Monologe und Dia-

loge) im Gegensatze zu dem dwerbium (oder de-

verbium, s. Art. Div erbium), das in iambischen
Senaren gehalten ist. Im Codex vetus des Plau-

<das Weitere ist unverstiindlieh), CIL XII 5367. 20 tus und zum Teil auch im Decurtatus sind
:

Lebegue Eev. arch. 3. s. XII 137ff. Nach Le
begue sollen es die Quellnymphen des Fundortes
sein, die um Heilung angefleht werden, und Hol-
der Altcelt. Sprachschatz I 744 registriert Kan-
tai Niskai als keltische Gottheiten. Vielleicht

sind es nur magische Worte einer Devotion, deren
Verstandnis fur uns, wie in so vielen andern Fal-
len, in Dunkel gehiillt ist. Vgl. E. Heim In-

cantamenta magica, Jahrb. f. Philol. Suppl. XIX
1892, 525ff. 541. [Ihm.]

Cantauriani , maurische Vfllkerschaft , mit
der der romische Peldherr Theodosius im J. 393
in Unterhandlung trat, Ammian, Marc. XXIX
5, 33. [Dessau.]

Canthace, eine Stadt im siidwestlichen Ara-
bien (Plin. VI 158). [D. H. Mtiller.]

Cantharua s. Kantharos.
Cantichus sinus, ein gegen Siiden geSffneter

Golf hinter Karmania, Aram. Marc. XXIII 6, 12

besonders zum Trinummus, Poenulus, Pseudolus,

Truculentus, diese beiden Bestandteile durch die

Buchstaben C und T>V von einander unterschie-

den. Das Alter dieser Beischriften wird ver-

biirgt durch die Nachricht des Donatus praef.

Ter. Adelph. a. a. 0, : saepe tamen mutatis
per scaenam modis cantica mutavit (temperavit
Bergk231), quod significat titulus scaenae Hu-
berts subieetas personis litteras MMO, item di-

30 verbia ab histrionibus crebro pronuntiata sunt,

quae significantur D et U litteris secundum per-
sonarum nomina praescriptis in eo loco, ubi
incipit scaena. Die Bezcichnung der Septenar-

partien als c. lasst sich nur daraus erklaren, dass
sie unter Flotenbegleitung nach Art der griechi-

schen TiagaxaTaXoyr) (Christ Abhandl. Akad.
Miinchen XIII [1875] 3, 170f.) und unseres Melo-
drama vorgetragen wurden , wahrend die in Se-

naren geschriebenen Auftritte der Musik entbehr-
xokjioe Kavdt (s. d.) des Ptolemaeus? oder ist Qan- 40 ten. Die Cantica (in diesem weiteren Sinn) haben
getieus zu verbessern? Vgl. Chalites sinus.

[Tomaschek.]
Cantici, kaukasisches Bergvolk am Fluss Ocha-

rius, Plin. VI 22 ; vielleicht deutbar aus cecen .kanth,
thusi knath, ,Bursche, Jungling'. [Tomaschek.]

Canticum (von cano), das Gesangsstiick, im
allgemeinen jedes von einem Chore (Vitrav. V
praef. Phaedrus V 7, 25. Suet. Galba 13)
oder von einem einzelnen vorgetragene Lied. In
pragnantem Sinn bezeichnet C. im Unterschied 50
von chorus die von einem einzelnen Schauspieler
unter Musikbegleitung vorgetragen en Partien des
rOmischen Dramas (Diomedes GL I 491, 20), vor-

zugsweise die lyrischen Partien, die den Mono-
dien der griechischen Tragoedie gleichgesetzt wer-
den kOnnen, vgl. Diomedes GL I 491, 29 : in can-
ticis autem una tantum debet esse persona, aut
si duae fuerint, ita esse debent, tit ex occulta
una audiat nee coUoquatur, sed seeum, si opus

in den plautinisehen Komoedien (mit Ausnahme des

Poenulus) das t)bergewicht iiber die nicht von
Musik begleitete Declamation, wobei aber wieder
die Septenarscenen (Melodrame) fast durchweg
das Obergewicht fiber die lyrischen Partien haben
(Ritschl 29). Ahnlich mag, nach dem reichen

Gebrauch der trochaeischen Septenare im Dialog
zu schliessen, das Verhaltnis in der Tragoedie

gewesen sein (Ribbeck 637).

C. und DiveTbium als die zwei alleinigen Be-

standteile der Komoedie bezeugt Diomedes GL I

491, 29: Latinae igitur comoediae chorum non
habent, sed duobus membris tantum constant :

diverbio et eantieo. Vgl. Donat praef. Ter. Andr.

p. 4, 1 Reiff. : diverbiis autem et canticis lepide

distincta est; Pborm. p. 14, 17: tota diverbiis fa-

cetissimis . . . et suavissimis ornata canticis fuit,

vgl. ehd. p. 7, 12 (s. o.). 10, 15. 12, 22. Ausfuhr-
licher wird fiber die verschiedene Vortragsweise be-

fuerit. verba faeiat. Solche Cantica kamen in der 60 richtet in dem dem Donat zugeschriebenen Tractat
Tragoedie ebenso wie in den verschiedenen Arten
der Komoedie, aber auch in der Atellana (Suet.
Nero 39) und im Mimus (Perron. 35) vor. Sie
sind zum grOsseren Teil in anapastischen Rhyth-
men oder in gemischten Versen gedichtet und
wurden von dem Flfttenspieler mit entsprechenden
Melodien begleitet (mutatis modis cantica, Do-
nat. praef. Ter. Adelph. p. 7, 12 Reiff.). Der Vor-

de comoedia p. 12, 7 Reiff. : diverbia histriones pro-
nuntiabant; cantica vero temperabanfur modis
non a poeta sed a perito artis musieae factis. Ne-
que enim amnio, isdem modis in uno eantieo age-
bantur, sed saepe mutatis. Allerdings kann es

fraglich erscheinen , ob hier uberall Diverbium
und C. in derselben Weise gegeneinander abge-
grenzt sind , wie in den Plautus-Hss. , oder ob
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die unter FlOtenbegleitung gesprochenen Verse

gelegentlich auch den Diverbien zugerechnet wor-

den sind, so dass der Name c. auf die in lyrischen

Massen gehaltenen, recitativisch vorgetragenen

Partien beschrankt blieb.

Auf Cantica im engeren Sinn bezieht sich ge-

wiss, was Livius VII 2, 10 iiber die Art der Auf-

fiihrungberichtet: dicitur (Livius Andronieus) cum
saepius revoeatus vocem obtmlissei, venia petita

puerum ad canendum ante tibioinem cum sta-

tuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente

motu, quia nihil vocis usus impediebat : inde

ad manum cantari histrionibus eoeptum diver-

biaque tantum ipsorum voei relicta, vgl. Val.

Max. II 4, 4: adhibito pueri et tibieinis con-

crntu, gesticulationem tacitus peregit. Lukian. de

saltat. 30. Isidor. orig. XVIII 44. Eine solche

Teilung der Darstellung ist natiirlich nur bei

lyrischen Monodien, nicht bei den zwischen meh-

reren Personen verteilten Septenar- oder Octonar-

Partien mGglich. Auch war sie vielleicht auf Can-

tica der Tragoedien beschrankt, die in ihrer reci-

tativischen Durchfiihrung grOssere Anforderungen

an die Gesangskunst stellten und gleichzeitig ein

lebhaftes Geberdenspiel erheischten. Es ist be-

greiflich, dass der Schauspieler den Anspriichen

gesangsmassigen Vortrags nicht immer gewachsen

war. Wollte man auf kunstvollere musikalische

Durchfiihrung nicht verzichten, so musste man
dafiir einen besonderen Sanger (cantor) bestellen,

wahrend der Schauspieler (actor) sich auf blosses

Geberdenspiel beschriinkte. Fur uns, die wir ge-

wohnt sind, bei Opernsangern ungeniigendes Ge-

berdenspiel hinzunehmen und bei Schauspielern

auf Mitwirkung eines musikalischen Elementes zu

verzichten, ist die rdmische Darstellungsweise,

die uns jede Illusion zu zerstaren scbeint, befremd-

lich und anstOssig. Sie kommt dem Pantomimus

(s. d.) sehr nahe (Friedlander Sittengeschichte

116 447), vram auch die gelaufige Ansicht, dass der

Pantomimus erst aus dieser Teilung der Rollen bei

den Cantica erwachsen ist, schwerlich richtig ist.

Man wird aber nicht annehmen durfen, dass

diese Darstellungsweise bei alien Monodien statt-

hatte. Je nach den gesanglichen Fahigkeiten

des Schauspielers und je nach der musikalischen

Beschaffenheit des Recitativs mag dem Sanger

neben dem Schauspieler eine grOssere oder ge-

ringere Rolle zugefallen sein. Viele Cantica waren

vermutlich mehr zu melodramatischem als zu reci-

tativischem Vortrag bestimmt, und diese wurden

ohne Zweifel immer von dem Actor selbst ge-

sprochen So hat der Schauspieler Aesopus das

C. des Teucer (aus Accius ,Eurysakes', Ribbeck
357) selbst vorgetragen, Cic. pro Sestio 120f.

Ein von Roscius gesprochenes C. erwahnt Cicero

ad fam. IX 22. Nicht bios auf das Geberden-

spiel, sondern auch auf den Vortrag wird sich

beziehen, was Cicero de orat. I 254 von Roscius

berichtet : solet . . . dicere , se quo plus sibi

aetatis accederet, eo fardiores tibieinis modos et

cantus remissiores esse facturum; de leg. I 11:

quemadmodum Roscius .... in senectute nu-

meros^in eantu {remissius Vahlen) cecinerat

ipsasque tardiores fecerat tibias.

Dem Musiker, der die FlOtenbegleitung zu

den Cantica verfasste, kam eine hervorragende

Stelle neben dem Dichter zu, vgl. Donat. de co-
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moedia p. 12, 8 (s. o.). Die Floten, die bei den

Cantica verwendet wurden, waren tibiae pyihau-
lieae, die von den zur Begleitung der Chore die-

nenden Instrumenten (tibiae choraulicae) verschie-

den waren, vgl. Diomedes GL I 492.

Litteratur: G. Hermann De canticis in Ro-

manorum fabulis (opusc. I 290). Grysar Das
Canticum und der Chor in der romischen Tra-

goedie , S.-Ber. Akad. Wien XV (1855) 365.

10 Ritschl Rhein. Mus. XXVI 599ff, XXVII 186ff.

(Opusc. Ill Iff.). Bergk Philol. XXXI 229ff.

(Opuscula I 192ff.). Ribbeck Rom. Tragoedie

24. 634. Christ Metric 676f. Friedlander
bei Marquardt Ram. Staatsverwaltung III 523.

Teuff'el R. L.-G.5 § 16, 5. [Reisch.]

Cautii, britannisches Volk im jetzigen Kent
(Ptol. II 3, 12) mit den Stadten Londinium, Du-
rovernum und Rutupiae (s. d.). Der Name des

Vorgebirges, zuerst auf die Landschaft ausgedehnt,

20 scheint erst spat Volksname geworden zu sein

(
Cantiaci gracisierend beim Geogr. Rav. 428, 4).

Schon bei Caesar werden als longe humanissimi
aller britannischen Volkerschaften bezeichnet qui

Cantium ineolunt (b. G. V 14, 1) und vier KOnige

jener Gegenden genannt (b. G. V 22, 1); vgl.

Cantium promontorium. [Hiibner.]

Cautilia, an der Strasse von Augustonemetum
(Clermont-Ferrand) nach Limonum (Poitiers), jetzt

Chantelle-la-Vieille (dep. Allier), Tab. Peut. Sidon.

30Apoll. epist. IV 13 (Gantillensem ecelesiam).

Geogr. Rav. IV 40 p. 298 (Gantilia). Desjar-
dins Table de Peut. 43; Geogr. de la Gaule II

424. 427. [Ihm.]

L. Cantilius, pontiflcischer Schreiber, wurde

538 = 216 wegen Verfiihrung einer Vestalin (Sffent-

lich zu Tode gepeitscht (Cass. Hemina frg. 32

Peter. Liv. XXII 57, 3). [Miinzer.]

Cantiocaptae , kaukasisches Bergvolk siid-

lich von der Maiotis, Plin. VI 21 ; Endsilbe -tae

40gleich dem oset. Plur. suff. that Vgl. Cant ici

und Sapei. [Tomaschek.]

Cantioebis (Kavuoipt;) , Stadt im sudlichen

inneren Germanien, in der Nahe der Donau ge-

legen, Ptol. II 11, 15. Nach C. Miiller viel-

leicht Gunzenhausen. [Ihm.]

Cantisitierta, keltische Gottin, bekannt durch

eine in Lens (Kanton Wallis) gefundene Inschrift,

CIL XII 131 Cantismerte L. Quartillius Quar-

tinus I. m. Vgl. die Gottin Ro-smerta und die

50 gallischen Namen Smertullus, Smertulitanus u. a.

Bonn. Jahrb. LXXXIII 48. Gluck Kelt. Namen 85.

[Ihm.]

Cantiam promontorium, Vorgebirge in Bri-

tannien, dieser Insel Ostlichster Punkt, jetzt Cap
Paperness in Kent in England, schon in den Be-

richten des Pytheas erwahnt (Diod. V 21, 3. Strab.

I 63. IV 193. V 199) mit Angabe seiner Ent-

fernung von den gegeniiberliegenden Miindungen

des Rheins und der Seine, seitdem einer der Angel-

60punkte fur die Messung und Beschreibung des

nordwestlichen Europa (PtoL II 3, 8. 4 in seiner

Stellung zur Themsemtindung); wiederholt bei

Caesars britannischem Feldzug genannt (b. G. V
13, 1. 14, 1. 22, 1) als Platz, wo alle Schiffe aus

Gallien anlegten. Spat erst erscheint als Name
der Landschaft Cantia (Gregor. Tnr. hist. Franc.

IV 19 Qanthia ; IX 26 Canthia. Baeda hist. eccl.

I 15 u. s.), besonders in Urkunden des 7. und 8.
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Jhdts. Doch ist Gantius als keltischer Manns-
name haufig (z. B. Ephem. epigr. VII 844) und
der Stamm des Wortes in zablreichen Ableitungen
erhalten. [Hiibner.]

Cantobennicus mons, in der Auvergne, jetzt
,1c mont Chanturgue' bei Clermont, Gregor. Tur.
hist. Franc. II 21. Holder Altcelt. Sprachschatz
s. Cantobennon. Longnon Ge^ogr. de la Gaule
497f. [Ihm.]

Cantor, der Sanger, bei Cic. pro Sestio 11810
der Chorsanger. Bei der Darstellung der Cantica
in den Dramen kam es vor, dass der Schauspieler
{actor) bios das mimische Spiel zur Darstellung
brachte , wahrend der Gesang von einem beson-
deren Sanger (cantor) vorgetragen wurde, s. Can-
ticum. Doch kann audi der Schauspieler selbst

als c. bezeichnet werden, da sein Vortrag mehr-
fach in Recitative iibergeht. Wenn Horaz ad
Pison. 155 sagt: donee eantor vos plaudite (li-

cit, so ist miter o. wohl der Schauspieler, dem 20
gerade die Schlussworte zugefallen sind, zu ver-

stehen. In der Kaiserzeit wird cantare von dem
schauspielerischen Vortrag einzelner Cantica der
Tragoedie gesagt im Gegensatz zu saltan, der
Darstellungsweise des Pantomimus (s. d.). G r y-
sar S.-Ber. Akad. Wien XV 365f. Boissier
Rev. archeol. N.S. II 4 (1861) 333f. Pried-
1 an der Sittengesch. 116 447. [Reisch.]

Cantourisa s. Catorissium,
Cantrius. Cantria P. f. Longina, Gattin des 30

Diehters M. Pomponius Bassulus, saeerdo.« flamfi-
nica) divfae] luliae Pia[e] [A]u[g](ustac) etc.,

CIL IX 1153. 1164. Die Zeit ergiebt sich dar-
aus, dass die Consecration der Iulia, der Tochter
des Kaisers Titus, nach dem J. 89 n. Chr. statt-

fand (Eckhel VI 366. Colien 13 466 nr. 9) ; vgl.

Mommsen zu CIL IX 1153 und 1165. [Stein.]

Cantrusteihiae, Beiname der Matronae auf
zwei Inschriften, von denen die eine in Tetz bei
Jiilich (Brambach CIKh. 605), die andere in 40
Hoeylaert bei Brussel (Bulletin des commiss. roya-
les 1870, 374. 378 = Bonn. Jahrb. L/LI 304) ge-
funden wurde. Eine Beziehung zu den Con-
drusi ist unwabrscheinlicli; vgl. den gallischen
Namen Cantrus und die Andrustehiae (-cihiae),
Bonn. Jahrb. LXXXIII 27. [Dim.]

ad Cantnnas novas bless eine Localitiit im
rfimischen Coin, wo einThonwarenfabrikantnamens
Vindex seine Fabrik hatte. Sein Fabrikstempel
lautet in der vollstandigsten Fassung Vindex fe- 50
(cit) Cfolonim) C(laudiae) A(ugustae) Afgrip-
pinensium) adcarrfunas novas. Jos. Klein Rhein.
Jahrb. LXXIX 178ff. Vgl. Weckerling Korr.-
Bl. d. Westd. Ztschr. IV 1885, 81. Holder Alt-
celt. Sprachschatz s. cantuna. [Ihm.]

Cantnnaecus s. Bcantunaecus.
Canucis (Kavovxlg) s. Gunugis.
Canuleius, rCmisches plebeisches Geschlecht.

1) Canuleius wurde Mher auf der Inschrift
CIG III 4152 d (Amastris) falsch gelesen. Rich- 60
tig heisst der Name des daselbstgenannten Legaten
von Bithynien Lollianus Avitus; vgl. G. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 875. [Groag.]

2) C. Canuleius, Tribunus plebis 309 = 445,
brachte das nach ihm benannte Gesetz ein. das
den Patriciern und der Plebs Conubium gewiihrte
(Cic. rep. II 63. Liv. IV 1, 1). Dionys hat es
auffallenderweise nicht erwahnt; dagegen weiss

Florus (I 25. Ampel. XXV 3) gar von einer Se-
cession auf den Ianiculus , die durch die Partei-
kampfe wegen der Rogation des C. veranlasst
wurde, eine vollstandig unglaubwiirdige Angabe.
C. beteiligte sich auch bei dem Antrage seiner

Amtsgenossen, dass den Plebeiern der Zutritt zum
Consulat eroffnet werden sollte (Liv. IV 1, 6. 2,

7. 3, 1—6, 5. Dionys. XI 57. 58).

3) C Canuleius, Tribunus plebis 655 = 99,
zog den Tribunen P. Furius vor Gericht, weil er
im vorhergelienden Jahre der Zurftckberufung des
Metellus Numidicus widersprocben hatte (App.
b. c. I 33).

4) C. Canuleius, Sohn eines Q., aus Capua,
diente in Caesars siebenter Legion und spater
wohl unter Octavian als Freiwilliger. Seine und
seines Bruders Grabschrift (CIL I 624 = X 3886
mit Mommsens Anm., vgl. Nr. 11) istdie alteste,

die eine bestimmte Legion nennt und die milita-

rischen Decorationen verzeichnet. [Miinzer.]

5) L. Canoleios L. f. aus der unteritalischen

Stadt Cales , einer der bedeutendsten Fabrikanten
von sog. calenischen Vasen, gepressten Relief-

schalen meist in der Form der patera umbili-
eata, mit glanzendern, den Metallglanz der kost-

baren Gefasse, deren Surrogat sie bilden, imi-

tierendem Firnis. Die Herstellung dieser Vasen,
die ausser an dem Fabrikort in Latium, Etrurien
und Sicilien gefunden werden, kann nach dem
Schriftcharakter der Signaturen nicht vor 234
begonnen haben und seheint namentlich im 2. Jhdt.
v. Chr. gebliiht zu haben. Von C. besitzen wir
bis jetzt neun teils vollstandig erhaltene teils

fragmentierte Schalen (s. die Aufzahlung bei
Forster Ann, d. Inst. LV 1883, 74 und Momm-
sen CIL X 8054, 2). Einige enthalten mythische
Scenen, den Raub der Kore, Ann. d. Inst. LV 1883
tav. J, die Abenteuer des Odysseus mit den Sirenen
und der Skylla, ebd. XLVII 1875 tav. N 2, eine
die Biiste des Helios, die iibrigen bakchische Fi-

guren oder Embleme, Tierfriese, Metallornamente.
Charakteristisch ist die Vierteilung der Compo-
sition (vier Schiffe, vier Quadrigen). Griechische
Vorlagen sind offenbar stark benutzt, wie iiber-

haupt die ganze Gattung aus Griechenland zu
stammen seheint. Die kiinstlerische Ausfiihrung
steht verhaltnismassig tief. Brunn Kiinstler-

Gesch. I 534. Frohner Musees de France p. 48.

FOrster a. a. O. Marquardt-Mau Privatleb.

d. Rom. 112 659. Dragendorff Terra sigillata

7 (23). S t e p h a n i Compt. rend. 1874 , 90.

Die Inschriften Ritschl Prise, latin, monum. tab.

10 J; Suppl. II 10. Ill 14. IV 17. Wilmanns
Eph. epigr. I 1872 p. 1—9. Mommsen St.-R.

IH 428, 1. [C. Robert.]

6} L. Canuleius, ging 580 = 174 als Ge-
sandter nach Aetolien (Liv. XLI 25, 5); er ist

vielleicht identisch mit L. Canuleius Dives (Nr. 12).

7) L. Canuleius. Briefe, die er urn 682 = 72 aus
Syrakus schrieb, waren wichtige Zeugnisse gegen
den Statthalter Verres (Cic. Verr.II 171. 176.182f.j.

8) L. Canuleius, Legat Caesars in Epirus 706
= 48 (Caes. b. c. Ill 42, 3).

9) M. Canuleius war 334 = 420 Volkstribun
und einer der Anklager des C. Sempronius Atra-
tinus (Liv. IV 44, 6f.).

10) M. Canuleius, in einem Processe von Cotta
und Hortensius verteidigt (Cic. Brut. 317).

r
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11) Q. Canuleius, Sohn eines Q., aus Capua,

alterer Bruder von Nr. 4 und wie dieser Soldat

in Caesars siebenter Legion, fiel ganz jung in

Gallien. CIL I 624 = X 3886 mit Mommsens
Anm.

12) L. Canuleius Dives erhielt im J. 583

= 171 die Praetur und die beiden spanischen

Provinzen (Liv. XLE 28, 5. 31, 9). Er wurde

mit der Leitung eines Processes wegen Erpres

rfimischen Heeres Zuflucht in C. (Liv. XXXH
52—54. Val. Max. IV 8, 2. Appian. Hann. 24.

26. Dio frg. 57,29; vgl. Polyb. Ill 107. Auct.

de v. ill. 49. Frontin strateg. IV 5, 7. Sil. Ital.

X 389); auch im weiteren Verlauf des Krieges

blieb 6. der romischen Sache treu (Liv. XXVII
12, 7). Im Bundesgenossenkriege fiel C. von

Eom ab (Appian. b. c. I 42. 52. 84) und seheint

gelitten zu haben, so dass Strabon (VI 283) die

sungen betraut, die einige seiner Vorganger dort 10 Stadt im Vergleich zu ihrer ehemaligen Grosse

veriibt batten (XLIII 2, 3), brach aber nach der
'

'
,T'-, ' i - 1 '- i "' 1- 1--^- J: -

Verurteilung von drei Schuldigen die Gerichts-

Tcrhandlung ab, was gegen ihn selbst Verdacht

erregte, und reiste in die Provinz ab (2, 11). Hier

richtete er die Colonie Carteia ein (3, 3); vgl.

Nr. 6.

13) Canuleia, angeblich eine der ersten von

KOnigNuma eingesetzten Vestalinnen (Plut. Numa
10, 1). [Miinzer/

gesunken nennt. Nichtsdestoweniger bliihte die

Stadt auch spater und in der ganzen Kaiserzeit

durch ibren Handel; ihr Hafen (hjiuoqiov t&v

Kawontiv Strab. VI 283) am Aufidus, der in

seinem nntersten Laufe auch fur kleine Seefahr-

zeuge schiffbar war. ist vielleicht mit Cannae

identisch. Besonders beruhmt war die Wolle der

apulischen Herden. welche in C. verarbeitet und

gefarbt wurde (Plin. VIII 190. Martial. XIV 127

Canum oppidum, Stadt in der agyptischen 20 Canusinae fuseae. XIV 129 C. rufae. Hist. Aug.
1 TT "- '" '' ""

Carin. 19: birri Ganusini. Edict. Diocl. 19, 38

fiiQQOS KavvosTvos xaXltatoq orj/uondg den. 4000

und B 1 iim n e r z. d. St. ; clamys Ganusina in der In-

schrift von Thorigny Mommsen Ber. der sachs.

Ges. d. Wiss. 1852, 240; vgl. noch Martial. IX 22, 9.

Athen. Ill 97 C. Suet. Nero 30). Das purpuris-

sum Canusinum vilissimum. erwahnt Plin. XXX\'

45. C. war eine bedeutende Station der Via Appia,

der spateren Traiana (Cic. ad Att. I 13, 1. VIII

Heptanomis, Plin. n. h. V 61, Ubersetzung des

griechischen Kynopolis (s. d.), in der Niihe des

heutigen Schech el Fadhl. [Sethe.]

Canus. 1) Sehr beruhmter Flotenspieler, den

Kaiser Galba fur sein herrliches Spiel aus Eigenem,

wenn auch nur massig, beschenkte (Suet. Galb.

12. Plut. Galb. 16). Wiederholt werden von ihm
Ausserungen mitgeteilt; so bei Plut. an seni res

p. ger. sit c. 5 p. 786 C , ferner anlasslich der

Unterredung, die er auf Rhodos mit Apollonios 30 1 1 D, 1. Caes. b. c. I 24. Appian. b. c. V 57

von Tyana gehabt haben soil (Philostr. vit. Ap
V 21). Ausserdem wird er bei Mart. IV 5, 8.

X 3, 8 genannt. [Stein.]

2) Ganus, Name eines Clienten bei Mart. I 80.

3) Kanus , Consul mit Camerinus, vielleicht

jnit C. Pomponius Camerinus cos. ord. 138 n. Chr.,

wonach man Kanus fur ein zweites Cognomen von

dessen Collegen T. Iunius Niger oder fur einen

Consul suffectus dieses Jahres halten miisste, CIL
XV 707 mit Anmerkung,

4) S. Iulius, Sulpicius.

Cannsium (Kavvoiov meistens die Griechen;

Einw. Ganusinus, KavvoTvos oder Kavvolzrjg), be-

deutende Stadt Apuliens am rechtcn Ufer des

Aufidus, etwa 20 km . von seiner Mundung. Die Sage

nennt den Diomedes als Griinder (Strab. VII 283.

Horat. sat. I 5, 92. Serv. Aen. XI 246 Canusium
Cywgeticon, quod in eo loco [Diomedes] venari

solitus erat), nach dem auch die fruchtbare Ebene

Hist. Aug. Marc. 8; Ver. 6. Itin. Ant. 117 ; Hiero-

solym. 609. Geogr. Rav. IV 35 p. 282 P.): der

Verfassung nach in friiherer Kaiserzeit Municipium

(Plin. Ill 104) und zur Tribus Oufentina gehorig.

Unter Antoninus Pius wurde sie zur Colonie ge-

macht und heisst seitdem vollstandig colonia

Aurclia Augusta Pia Canusium, (CIL IV 344)

;

die Umwandlung leitete Herodes Atticus, der auch

die an Trockenheit leidende Stadt (vgl. Horat.

[Groag.] 40 sat. I 5, 91) mit einer Wasserleitung beschenkte

(Philostr. vit. soph. II 1, 5 p. 551; Wasserrohre

mit rfei) pfublieaej CfanusinorumJ eur(ante) P.

Qraeefidio) Firmo Not. d. scavi 1894, 408). Ein •

Verzeichnis der Patrone, Magistrate und Decuri-

onen aus dem J. 223 giebt die jetzt im Museum
von Neapel befindliche Bronzetafel CIL IX 338.

Als colonia erscheint C. auch in den Inschriften

CIL IX 334. 339. 1619. VI 1419 und im Liber

colon. 210. Noch im 6. Jhdt. wird C. als eine

um die Stadt Diomedis campi (s. d.) hiess. Den 50 der bedeutendsten Stadte Apuliens genannt (Pro-

griechischen Drsprung bekundete noch bis in die

Kaiserzeit hinein der Gebrauch der griechischen

Sprache (Horat. sat. I 10, 30: Ganusini more

bilinguis, wo die Scholien zu vgl.); griechisch

ist die Legende der Silber- und Kupfermunzen

(Garrucci Monete d'ltalia 94. Berliner Miinz-

katalog in 1, 190) ; ausserst zahlreich sind die in

der Nekropole gefundenen bemalten Vasen (M.

Ruggiero Scavi di antichita nelle provincie di

kop. bell. Goth. Ill 18. Paul. Diac. hist. Rom.

II 22), war auch schon Mb. Bischofssitz; ein Ster-

corius a Canusio als Teilnehmer am Concil von

Serdica 357 erwahnt von Hilarius Pictav. II 632

(bei Migne patrol, lat. X 643). Vgl. noch Gregor.

Magn. ep. I 51 und Ughelli Ital. sacra X 35.

Unter den Ruinen sind, ausser zablreichen Grabern,

Reste eines Thors und einer Wasserleitung zu

erwiihnen (Romanelli Topogr. storica II 262fF.

Terraferma 523-561. Mil lin Description des torn- 60 Neuere Ausgrabungen Not. d. scavi^l878, 115.

beaux de Canosa, Paris 1816. Ann. d. Inst. 1848,
" " "'" " '"

150. 1873, 20-22. Archaeol. Ztg 1857, 56. Bull.

d. Inst. 1829, 181. 1868. 183. Not. d. scavi 1879,

348.. 1880, 189. 1881, 94. 1886, 87. 1887, 199.

421. 1891, 135. 207. 1893, 85. 441. 1894, 150.

1896, 491). Unter romische Botmassigkeit kam
C. im J. 318 (Liv. IX 20). Nach der Schlacht

bei Cannae fanden die Trummer des geschlagenen

192f. 1885, 531). Gelegentlich wird C. noch er

wahnt bei Varro de i. r. I 8, 2. Mela II 66

Plin. Ill 102. 104. VI 217. Ptol. Ill 1, 63; in

schriftlich CIL IX 688 (curator reip. G.). 5 3958

Lateinische Inschriften aus C. CIL 1X324—413
6186—6192. [Hulsen.]

Canusius. Q. Canusius Praenestinus, Consul

suffectus am 13. December, wahrscheinlich des
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J. 157 n. Chr. , rait C. Lusius Sparsus (OIL III Caparenses, Beiname der Nymphen, von der

p 882 dipl XL vgl. Mommsens Anm.). Er lusitanischen Stadt Oapara oder Capera (s. d.),

wird auaserdem genannt CIL XIV 3932. XV 913. CIL II 883. 884. 891. Holder Altcelt. Sprach-

Lanciani Silloge epigr, aquaria p. 218 nr. 41. schatz s. Capera. Bonn. Jahrb. LXXXIII 93.

Ann. d. Inst. 1870, 188 nr. 236. [Groag.] [Ihm.]

Canutius s. Cannutius. Capedo (Demin. capeduneula), cappudo, em

(jap A. v. Domaszewski vermutet einfaches thOnernes Gefass, das beim Opfer ge-

in CIL III 8354: L(aribus) p(ublicis) Gap braucht wurde, Cic. n. d. HI 17; parad. I 11;

T. Aur. Provineitilifs] ob honorem (duumjvi- de rep. VI 2 ; an letzterer Stelle wird die Thon-

ratus v. s. 1. m. den alten Namen fur Uzice (West- 10 ware als samisehe bezeichnet. Etwas Ahnliches,

serbien, einst zur Provinz Dalmatien gehorig, wenn nicht dasselbe, ist cap is, capidula. Varro

v l>omaszewski Arch.-epigr. Mitt. XIII 132). de 1. 1. V 121 und bei Non. 547, 15. Pest. ep.

0. Hirschfeld macht auf die Moglichkeit, L(i- 48, 9. Liv. X 7, 10 (hier Gerat des Augur). Prise.

hero) p(atri) Cap zu tesen, aufmerksam; iiber VI 708. Capides aus kostbarerem Stoff und wohl

individualisierende Beinamen des Liber vgl. G. nicht zu sacralem Gebrauch Plin. n. h. XXXVII
Wissowa Eoschers Mythol. Lexikon II 2026. 20 (von Nero fur eine Million Sestertien gekauft).

Uzice batte, wie die obige Inschrift beweist, Stadt- Petron. 52 (Trimalohio bat ihrer 1000 silberne).

recht und vielleicht nach CIL III 8353 um 200 Der Name kommt wohl sicher nicht von dem

n. Chr. die eoh. I miliaria Ddmatarum als persischen Masse xanifo) (Keller Volksetym. 42),

Besatzung. Uber romische Altertumer in Uzice 20 sondern von capere, freilich wohl nicht quod

und von hier ausgehende Strassen handelt P. anmta essent, ut prehendi possent i. e. capi

Kanitz E5m. Studien in Serbien 129f. 134ff. (Varro de 1. 1. a. a. O.), sondern weil man damit

[Patsch.] auch schOpfen, capere, konnte. Doch war die

Capa, Ort Kilikiens, Geogr. Kav. II 17 p. 102, Capis auch Trinkgefass (Varro bei Non. Fest.).

nachPinder vielleicht identisch mit Taspa, das Saglio im Diet, des Ant. I 896 will die Capis

nach der Tab. Peut. X 2 (Miller) zwischen Iconium erkennen in einem ofter auf Mtinzen neben anderem

und Iaauria liegt. [Ruge.] priesterlichen Gerat vorkommenden Gefass, einer

Capacitas ist die Pahigkeit zu einem letzt- mehr oder weniger flachen Schale mit einem verti-

willigen Erwerbe. Sie kann durch besondere Vor- calen Stiel als Handgriff. Babelon Monn.de

schriften beschriinkt oder vollig entzogen werden. 30 la rep. Antistia 17. 24; Antonia 148; Iulia 9.

So weit dies der Fall war, Mess der Erwerbs- 14. 134. 139; Sulpicia 6. Cohen M<5d. imp.-*

gegenstand caducum (s. Bona caduca). Die Faustina iun. 284.285. Doch ist wohl kein ge-

Hauptfalle der Incapacitat entstammten der Ehe- niigender Grund vorhanden ,
hier etwas anderes

gesetzgebung des Augustus und den sie erganzen- zu erkennen , als das Simpulum , von dessen ge-

den Vorscbriften. S. Lex Iulia et Papia Pop- wShnlicher Form die meisten dieser Miinzdar-

paea, Caelibatus, Bona caduca. Auch den stellungen kaum wesentlich abweichen (am meisten

Latini Iuniani fehlte die Capacitat, Ulp. XVII die Sulpiciermunze und die der Faustina, abgeb.

1 XXII 3. Den Incapacitatsmangeln war es eigen- im Diet, des Ant. a. a. O.). Auch ist diese Form

tiimlich , dass sie nachtraglich gehoben werden kaum zu vereinigen mit der gut bezeugten That-

konnten, so z. B. wenn ein caekbs binnen hun- 40 sache, dass Capis auch Trinkgefass waT. [Mau.]

dert Tagen heiratete oder ein Latinus Iunianus Capeduiiuin , Stadt der Skordisker, Strab.

binnen derselben Frist das Biirgerrecht erwarb, VII 318 (KaxeSovvov). [Ihm.]

Ulp. a. a. O. Frg. de hire fisci 3. Die Einsetzung Capeliaiius, Legat von Numidien (dies ist

eines Erwerbsunfahigen war also nicht von vorn- aus Herodian VII 9, 1 , wo er Senator genannt

herein ganzlich aussichtslos. Darum unterschei- wird, zu schliessen; unrichtig wird er Hist. Aug.

den die Neueren die Incapacitat oder Erwerbsun- Maximin. 19, 1 und Gord. 15, 1 als Commandant

fahigkeit von der unheilbaren Einsetzungsunfahig- der Mauren bezeichnet, die iibrigens bereits He-

keit oder fehlenden sog. testamenti {actio passim. rodian a. a. 0. mit den Numidern verwechselt).

Da die Quellen diesen Unterschied nicht inachen, Er verdankte seine Stellung dem Maximimis. Als

so ist die Grenzscheide der beiden Begriffe zweifel- 50 der Proconsul von Africa M. Antonius Gordianus

haft. Litteratur: Hartm an n Uber die Voraus- im Fruhjahr 238 n. Chr. zum Kaiser ausgerufen

setzungen und Grenzen der Incapacitat nach der wurde, setzte er C, dem er schon von Mher her m-

lex Iulia und Papia, Zeitschrift fur Eechtsge- folge eines Processes feindlich gesmnt war, ab. C.

schichte V (1866) 219—255. Muller Lehrb. d. erklarte sich jedoch fur Maximums, sammelte sein

Inst § 179 II 5 a. Puchta-Kriiger Inst. l« II ganzes Heer — d. h. die Legio HI. Augusta (vgl.

451ff. § 313. DernburgPandekten4lII160§85, Cagnat L'Arm<5e Romaine d'Afnque 165ff.) und

s auch die anter Bona caduca und Caeliba- die Auxiliartruppen — und zog gegen Karthago.

tus aufgefuhrte Litteratur. [Leonhard.] Vor der Stadt trat ihm der gleichnamige Sohn

Capadox (Tab. Peut. Geogr. Rav. II 15 p. 90, Gordians mit einem numerisch ilberlegenen, aber

2), ein kleiner Nebenfluss des Euphrat von Westen 60 unkriegerischen Haufen entgegen
, wurde vOllig

her in Kommagene. [Benzinger.] geschlagen und fiel. Auf die Kunde von der

Capareae (Itin. ant. 194, 3), Ort in Koile- Niederlage totete sich auch der altere Gordian.

syrien an der Strasse von Chalkis (Kinnesrin) C. ruckte in Karthago ein, ttitete die Parteiganger

nach Epiphaneia (Hama), 16 Millien nSrdlich von Gordians und riss privates und offenthches Eigen-

Epiphaneia, 23 Millien siidlich von Arra (Ma'arret turn an sich. Dieses Verfahren setzte er in den

en-No'man) ; vielleicht das heutige Kefr Ra'a ilbrigen Stadten, die von Maximums abgetallen

(Moritz Abb. Akad. Berl. 1889, 5. Burton and waren, fort und gestattcte gleichzeitnj den bol-

Drake Unexplor. Syria II 207). [Benzinger.] daten, um sich deren Gunst fur die Zukuntt zu
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sichern, die grOsste Zugellosigkeit, Herodian. VII tragen hatte. Lucus Feroniae habe mit C , das
9. Hist. Aug. Maximin. 19. 20, 7; Gord. 15. 16. bei S. Oreste zu suchen sei, und Sepernum (? bei
Die Inschrift CIL VIII 2170 nennt einen Mann, Nazzano) einen eigentiimliehen Bund gebildet, der
der pro amove Romano quievit (d. h. getctet als tres civitates (CIL XI 3939) oder Capenates
wurde) ab hoc Capehano captus. [Groag.] foederati bezeichnet wurde. Doch erheben sich,

,• a?
61 ™' JP

S- Antistius Nr
- 32, Caeci- wie Bormann CIL XI p. 571 auseinandersetzt,

«•*£ A ^,
aevlus

'
Statihus. gewichtige Bedenken gegen diese Hypothese. Die

2) Von Ovid im Dichterkatalog (ex Pont. IV Eeste auf dem Hugel von Civitucola oder S Mar-
16, 36) erwahnt, schemt Elegien oder auch Epi- tino sind unbedeutend; in den Seiten desselben
gramme verfasst zu haben {verba imparilms modis 10 hat sich eine Nekropole mit dialektischen und alt-
clausri) [GenseL] lateiniscben Inschriften gefunden (Bull. d. Inst.

3) S. Capra. 1864,143—150. Fabretti CIL 2453 Ms. Ga-
Capellatmm, regw an der Grenze der Ala- murrini Appendice 828—830. GarrucciSyll

manm und Burgundii, Ammian. Marc. XVIII 2, 510. 811—829. CIL XI 3961 a). Uber (antike
15 (a. 359) cum venhtm fuisset ad regionem, und) altchristliche Monumente aus dem ager Ca-
cui Capellatii vol Palas nomm est, ubi termi- penas vgl. G. B. de Rossi Bull, di arch, crist.
nales lapides Alamannorum et Burgundiorum 1883. 115—159, wo Tav. VII. VIII Karte des
confmia distinguebant. [Ihm.] ganzen Gebietes. Vgl. Nibby Dintorni di Roma

Capellianus s. Iuhus. I 384. Dennis Cities and cemeteris of Etruria
Capellus s. Iulius. 20 12 131. Lateinische Inschriften aus C. CIL XI
Capena {Kaniwa Steph. Byz.; Einwohner 3858—4080. Der Capenas bei Sil. Ital. XIII 85

Capenas; KamjvdxTjg Plut., Kawvatrjg Kamrva- ist wahrscheinlich der modern Grammiccia ge-
uos Steph. Byz.), Stadt in Siidetrurien, haufig nannte Bach. [Hiilsen.]
mit Veji und Falerii zusammen genannt , also Capena porta, in der Serviusmauer von Rom,
zwischen Tiber und Braccianer See, in der Nahe am Caelius , nach dem Thale der Camenae zu
des Soracte zu suchen. Nach Cato (bei Serv. Aen. (Serv. Aen. VII 697), auf halber Hohe des Bcrges
VH 697, vgl. Priscian. IV 4, 21 p. 129. VII 12, gelegen, so dass man von ihr aus den Marstempel
60 p. 337) war sie erne Colome der Vejenter. In (zwischen Porta Appia und Almo) sehen konnte
den Knegen der ROmer gegen Veji um 400 er- (Ovid, fast, VI 192). Da sowohl die Richtung
schemt sie als verbiindet und abhangig von Veji 30 der Via Appia, welche von ihr ausging (wenig
(Liv. V 8—24); nach dem Fall dieser Stadt musste Sstlich der modernen Via di Porta S. Sebastiano),
auch C. sich unterwerfen. Aus dem Gebiet wurde als der Zug der Serviusmauer zwischen Caelius
367 die tribus Stellatina gebildet (Liv. VI 5, 8, und Aventin bekannt sind, muss das Thor etwa
vgl. 4, 4. Fest. 343). In der spateren republicani- an der Westspitze des Hiigels, hinter der Kirche
schen Zeit wird C. fast nicht mehr (nur Liv. XXII S. Gregorio und unterhalb Villa Mattei, gelegen
1, 9, woraus Oros. IV 15, 1), sondern statt dessen haben. Der Name ist nicht erklart; die bei Serv.
der ager Capenas und die Capenates erwahnt a. a. O. gegebene Ableitung von dem etruski-
(Liv. XXVII 4, 14. XXXIII 26, 8. XXVI 11, 8. schen Capena jedenfalls unzutreffend. Die p. C.

TT
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n 31; pr0 FlaCC- 29

'
7; de lege agr- wurde von Domitian wiederhergestellt (Chronogr.

II 66). Cic. ad fam. IX 17, 2 nennt den ager 40 a. 354 bei Mommsen Chron. min. I 146), wohl in
Capenas zugleich mit dem Veiens unter dem zur Verbindung mit dem Strasseniibergang der Aqua
Teilung an die Veteranen Caesars bestimmten Ge- Marcia (Frontin. de aq. I 19), dessen Martial
biete. Von Autoren der Kaiserzeit erwahnen C. nur (HI 47 Capena grandi porta qua pluit gutta)
Plmius III 52, in der Liste der Gemeinden Etru- und Iuvenal HII 11 ad veteres arcus madidam-
nens, und der liber coloniarum I 216 (wo colonia que Capenam) gedenken, und der noch im Mittel-
Capys) und II 255 (wo Capenus). Das ,Fort- alter als arcm stillans bekannt war (Mirabil. bei
bestehen von C. aber wird bezeugt durch zahl- Jordan II 617 arcus stillae ante septem solia.
reiche Inschriften aus dem 1.—3. Jhdt. n. Chr., Lib. Pontif. Vita Stephani I vol. I 154 Duch.
in denen es municipium Oapenatium (CIL XI career ad arcum stillae. Bulle Paschalis II. v.
3878. 3935) oder municipium Capena foedera- 50 1115 ecetesia S. Laurentii . . . quae est iuxta
him (CIL XI 3932), municipium Capenatium arcum stillantem; vgl. De Rossi Bull. com.
foederatorum (CIL XI 3936; vgl. Capenates foe- 1886, 352). Die p. C. gab in spaterer Zeit der
derati 3873. 3876 a) genannt wird. Mehrere dieser ersten augustischen Region den Namen (aber die
Inschriften sind auf dem Civitucola oder colle di Inschrift CIL VI 1956, welche einen praeco de
S.Martinogenannten Hugel, 5 km. nSrdlich von Le- regione portfaej Capen(aeJ nennt, ist eine ligo-
pngnano, gefunden

; ebendort Fragmente eines Ver- rische Falschung, s. Rom. Mitt. 1895, 290). Vgl.
zeichnisses von Spielen, die im 2. Jhdt. (zwischen Jordan Topogr. I 1, 227. 271. [Hiilsen.l
112 und 182) von, wie es scheint, jahrlich drei Caper. Fl(avius) Caper (so z. B. GL I 195,
jUagistraten gegeben wurden (CIL XI 3896— 19; meist: bios Caper genannt), lateinischer Gram-
3921). Auf diese Funde hin hatte P. L. Gal- 60 matiker des 2. Jhdts. (jedenfalls nach Probus,
Jetti (Capena municipio dei Romani, Roma 1756) den er benutzt hat, und vor Iulius Romanus, von
den

_
Hugel von Civitucola, der eine sehr feste dem er benutzt worden ist ; vgl. G. K e i 1 De Flavio

Position bildet, als Ort des alten C. angenommen Capro grammatico capita II, Dissert. Hal. X
und dafflr fast allgemein Zustimmung gefunden. 245ff.; mit der Notiz bei Pompeius GL V 154,
-Neuerdmgs hat G. B. de Rossi zu beweisen ver- 13, dass er magister Augusti Caesaris gewesen
sucht, dass der Hugel von Civitucola vielmehr sei, ist nichts anzufangen). Nach Pompeius GL
das Heihgtum der Feronia, der dort Spiele ge- V 175, 30 ist er der Verfasser zweier Werke
ieiert waren, und die Stadt Lucus Feroniae ge- (habes hoe in Capro de lingua latina, mm de

Panly-Wissowa III 48
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dubiis generibus ; B e ck De differ, script. 12 nimmt Buch (de indiseretis generibus) wird in der Haupt-

blos verschiedene Teile eines Werkes an, schwer- sache auf C. zuruckzufiihren sein. Uber die Be-

lich mit Recht): 1) de latinitate (so Iulius Ro- ziehungen des Servius zu C. ist zu vergleiohen

manus bei Charisius 194, 31. 207, 31; daraus Kirchner De Servii auctoribus gramm. quos

de lingua latino, bei Pompeiua, libri enueleati ipse laudavit (Jahrb. f. Philol. Suppl. VIII 514ff.)

;

sermmis bei Serv. Aen. X 344); 2) de dubiis Servius und Priscian (Brieg 1883); dazu Lammer-

qeneribus (so Priscian. GL II 171, 14. 212, 15. hirt De priscornm scriptorum locisa Servio allatis

Pompeius a. a. 0. ; libri dulrii generis Serv. Aen. 396ff. Dass Servius direct aus C. geschepft hat,

X 377). Die allgemein gehaltenen Citate bei dQrfte nicht zu bezweifeln sem. Die wichtigste

Rutin. GL VI 556, 20 (artes) und bei Hieronymus 10 Fundstatte ist Priscian (der ihn GL II 354, 9

in Ruf. II 9 (commentarii, sicherlich nicht in antiquitatis doctissimus inquisitor nennt); vgl.

unserem Sinne aufzufassen; vgl. Ritschl Parerg. Neumann De Plinii dubii serm. libris Oharisii

361 Ribbeck Proleg. in Verg. 166) fallen etPriscianifontibus, Kiel 1881. Jeep Redeteile 95

nicht ins Gewicht. Agroecius GL VII 113, 12 undbesondersG.KeikdessenzweiterTeil diese Be-

(in eommentando Cicerone praecipuus) verdient ziehungen speciell behandelt. Spuren des C. bieten

keinen Glaubeti. Aus dem ersten Werke, einer Buch UI und IV, namentlich aber die BiicherV-X;

gramm atischen Monographie, deren Titel nicht weniger Buch XI. Uber die Quellen des C. wissen

in dem begrenzten Sinne des von den Technikern wir nur wenig. Bezeugt ist, dass er den Probus

de latinitate uberschriebenen Abschnittes zu neh- benutzt hat (Charis. 118, 1 ; vgl. Priscian GL II

men ist, haben wir eine Reihe directer Citate 20 171, 14. 490,9. 534,26); so gut wie bezeugt und

(31 bei G. K eil 254ff.) ; in ihnen ist die Rede von an sich wahrscheinlich ist die Benutzung desPh-

seltenen Formen des Women, Verbum, der Ad- nius (Priscian GL II 393, 9. 513, 7; vgl. Neu-

verbia und Praepositionen. Manche der Frag- mann a. a. O. 37. Beck Plin. dub. serm. XX).

mente (1. 6. 8. 10) beweisen, dass C. grosses Ge- Tiro wird Charis. 207, 30 erwahnt. Vgl. noch

wicht auf die Analogie gelegt hat. Bemerkens- das tiber Caesellius Vindex Gesagte oben S. 1306.

wert ist ferner, dass er sowohl die Orthographie Uber die Plautuscitate vgl. die Epilegomena in der

wie die Synonymik beriicksichtigte (Beck De diff. grosseren Teubnerschen Ausgabe der Fragmente

script. 12). Zur Illustration dienten ihm Bei- 193. [Goetz.]

spiele aus der archaiscben Latinitat, abcr auch Capera, Stadt der Vettonen in Lusitanien,

aus der klassischen Zeit (Catull, Cicero, Vergil, 30 in den Listen de? Agrippa unter den eivitates

Caelius). Directe Citate aus der zweiten Sennit stipendiariae genannt (Plin. IV 118 Caperenses)

fiihrt G. Keil 13 an; der Inhalt wird durch den und zum Bezirk von Emerita gehorig, Station der

Titel hinreichend angedeutet. Zu diesen Zeug- Strasse von Emerita nach Salmantica (Itin. Ant.

nissen wurde noch eine Reihe von Belegen aus 433, 7 Capara, eine der besten Hss. Caepara.

ganz spaten Grammatikern (so aus den Anecd. Geogr. Rav. 319, 11), unter den Stadten der Vet-

Helv. bei Hagen) hinzukommen, wenn es nicht tonen bei Ptol. II 5, 7 (Kcuiaoa, vielleicht nicht

sicher ware, dass diese sich auf zwei junge Trac- verschieden von dem II 5, 6 zu den Lusitanern

tate beziehen, die zwar auf C. deutlich hinweisen, gesetzten Kaxaoa). Der erhaltene Name las Ven-

aber in vorliegender Form nicht von ihm her- tas de Caparra und eine Anzahl dort gefundener

riihren. Diese Tractate — de orthographia han- 40 lateinischer Inschriften (CIL II 806. 810 eine

delt der eine (bei Keil GL VII 92ff.; de ortko- Statue des Septimius Severus. 812. 813), dazu ein

graphia et de proprietate ac differentia sermonum vierseitiger Thorbogen liber der rOrmschen Strasse

ebd. VII 113, 9), de verbis dubiis der andere mit Ehreninschriften Privater (CIL II 834. 835)

(GL VLT 107ff.) — enthalten als Grundstock Ex- — ein zweiter kleinerer Bogen war noch lm

cerpte aus C, aber nicht in der urspriinglichen 16. Jhdt. vorhanden — bezeichnen den bis auf

Fassung und mit jiingeren Zuthaten versetzt (vgl. ein Haus verschwundenen Ort mit Sicherheit (CIL

Christ Philol. XVIII 166ff. Keil GL VII 90); II p. 100). Schon im 1. Jhdt. muss C. Munici-

fmden sich doch in dem ersteren Spuren hexa- pium geworden sein (CIL II 810. 813. 815; ein

metrischerFassungderRegeln,woraufLachmann dorther gebiirtiger Reiter der ala II Thraeum

Comm. in Lucr. 357 hingewiesen hat (die Beck 50 nr. 812); eine Anzahl aus Clunia, sowie aus vielen

Dc diff. script. 12 wohl mit Unrecht dem echten anderen Stadten Hispaniens Gebiirtiger smd hier-

C. beimisst). Vgl. L. Mackensen De VerriiFlacci her gezogen (CIL II 818—830). Die vicinta

libris orthogr. (Jena 1896) 21. Die beiden echten Caperensis widmete dort einen Altar der Salus

Schriften des C. sind verloren gegangen, vermutlich (CIL II 806) ; in Amiens kommt em cxreit(or)

unter dem Einfiuss derselben Werke. fur die sie aus- n(umeri) Caper(ensium) vor (Bullet, des Anti-

gebeutet wurden. Die Hauptfundstatten mehr oder quaires de France 1880, 246). [Hubner.]

wenigerumgestalteterEntlehnungensiudCharisius, Capere. 1) Das Verbum capere findet sich

Nonius, Servius und Priscian. Eine Sonderung der bei den Juristen mehrfach in technischer Bedeu-

Reste beider Werke ist mcht immer moglich, zum tung: a) als Form der occupatw
,

s. d. Daunt

Teil schon deshalb nicht, weil manches, was augen- 60hangt wohl das capere der Virgo \ estalis durch

scheinlieh in die Schrift de dubiis generibus passt, den Pontifex maximus (s. Nr. 2) zusammen, der

zugleich auch in dem Hauptwerke gestanden haben in dieser Form Madchen wie Kriegsgefangene fiir

kann. Was Charisius aus C. hat, ist aus Mius den Stand der Vestalinnen erwarb und sie da-

Romanus entnommen (77, 20beruht auf Conjectur; durch von der vaterhchen Gewalt befreite, vgl.

vgl. dariiber Froehde De Iul. Rom. 640). Uber Gell. 1 12, 13: veluti hello capta abdwitur; b) co-

Nonius und C. handelt bei aller Kurze zutreffend pere mortis causa ist ein allgemeiner Name fur

L. Miiller Adv. Non. 254 (vgl. P. Schmidt alle Arten des Erwerbes von Todeswegen, der die

De Nonii Marc. auct. gramm. 102); das dritte Bezeichnung derbesondernErwerbsformenerganzt,
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Dig. XXXIX 6, 31 pr., s. Capacitas; c) ea- Capersane (Amm. Marc. XVIII 8, 1. XXI
pereaUquem heisst in besonderem Sinne: jemand 7, 7), Ort in Nordsyrien am Euphrat; sonst un-
in ungehfiriger Weise benachteiligen. So wurden bekannt. [Benzinger.l
die Minderjahrigen gegen ihre Rechtsgeschafte Caperturi (Itin. Ant. 187,4), in Nordsyrien,
dann in den vorigen Stand wiedereingesetzt, wenn Station an der Strasse von Antiocheia am Orontes
sie capti waren. Dig. IV 4, 9, 2 und 11, 5; nach Apameia, 20 Millien von letzterem entfernt

;

d) pignus capere s. Pignus. [Leonhard.] noch nicht wiedergefunden. [Benzinger.]
2) Technischer Ausdruck fur die Ernennung Capens {sinus), Busen an der Ostkiiste Ara-

von'Priestern des pontificalen Amtskreises durch biens, an welchem die Gaulopes und Chateni
den Pontifex maximus, belegt fur den Flamen 10 wohnen (Plin. VT 147). Sprenger (Alte Geogr.
Dialis (Gell. I 12, 15f. Liv. XXVII 8, 5) und 149) halt es fiir die Bucht von al-Qatyf (Ka-
die vestalischen Jungfrauen (Gell. I 12, 1—14. tipeus?), in welcher Tarut liegt, und die Chateni
Gai. I 130 = Ulp. reg. 10, 5. Tac. ann. II 86. fiir die Leute aus Chatt. [D. H. Miiller.]
IV 16. XV 22. Suet. Aug. 31), anzunehmen aber Capidara (Arch.-epigr. Mitt. XIV 17, 37 [ge-
ohne weiteres auch fiir die iibrigen (mindestens funden in Catalorman oder Pantelimon, District
die grossen) Flamines und den Rex sacrorum

;

Constantza, Dobrudscha] : C. Iul. G. f. Quadrat.
dagegen ist in dem bei Gell. 1 12, 17 erhaltenen memoriam sibi et Miae Terentiae fecit;
Fragmente aus einer Rede Catos das Wort capi [IJoci princeps, quinquennalis territorii Capi-
von der Bestellung zum Pontifex oder Augur rfwmsM),vorromischeOrtschaft, Station der Donau-
nicht im technischen Sinne, sondern absichtlich 20 uferstrasse in Moesia inferior zwischen Axiupolis
iibertreibend gebraucht (ego me nuna volo im (Hinok) und Troesmis (Iglitza. Itin. Ant. 224.
pontiftcium optime scire; iamne ea causa pon- Geogr. Rav. 179, 3 Cappidava. 186, 15 Capi-
tifex'feapiar? si volo avgurium optime tenere. dapa. Tab. Peut. Calidava) und Castell des cu-
ecquis me ob meam augurii sckntimn augurem neus equitum Solensium (Not. dign. Or. XXXIX
capiat?) im Sinne von ,gewaltsam zu etwas 4 = 13); ist jetzt wohl bei Kalakioi zwischen
machen'. Denn, wie das Wort zeigt, muss der Boascik und Topal anzusetzen (G. Tocilescu
Pontifex maximus urspriinglich die Befugnis ge- Arch.-epigr. Mitt. XVII 83f. XIX 88ff. Kiepert
habt haben, die ihm geeignet scheinende Per- Formae orbis antiqui XVII. W. Tomaschek
sdnlichkeit unbekummert um ihre Zustimmung Die alten Thraker II 2, 83; Zur Kunde der
zu ,greifen', und fiir die Ernennung eines Flamen 30 Hamushalbinsel II 20. Ruggiero Dizion. epigr.
Dialis wider seinen Willen giebt Liv. a. a. O. II 84), wo sich ein rOmisches Lager (eines De-
em Beispiel aus dem J, 545 = 209. Allmahlich, tachements der leg. I Ital. ? Arch.-epigr. Mitt,
aber wurde die Freiheit der Bestimmung immer XIX 88, 28), eine Station der beneficmrii emi-
mehr eingeschrankt und damit trat auch das sidaris (ebd.) und eanabae befanden, in denen die
Wort capere derart zuriick, dass es nur noch bei Familie der Coccei hervortritt (Arch.-epigr. Mitt,
den vestalischen Jungfrauen zur Anwendung kam, XIX 89, 29. 30. XIV 18 , 39). Uber den obigen
und zwar auch hier mit veranderter Bedeutung; quinquennalis territorii C. vgl. E. Bormann
denn seit einer lex Papia hatte der Oberpontifex Arch.-epigr. Mitt. XIV 55. [Patsch.]
20 geeignete Madchen zu nominieren, unter denen Capillati , seit der Zeit des Augustus allge-
dann eines durchs Los bestimmt und dann erst40meine Bezeichnung der die provincia Alpium
durch den Pontifex maximus ,capiert' wurde (vgl. maritimarum bewohnenden Ligurer, weil sie nach
Mommsen St.-R. II 2 24f. Marquardt Staats- Barbarensitte ihr Haar frei wachsen liessen, bei
verw. Ill 2 314. 337). Fur die Bestellung der Plin. Ill 47 populi Inalpini multis nominibus,
anderen Priester kam das Wort e. ganz in Fort- sed maxime Capillati. Ill 135 Capillatorum
fall ; das sehen wir nicht nur daraus, dass Gellius plura genera ad confinium lAgustiei maris.
den Ausdruck flamimm Dialem capere nicht aus XI 130 Capillatis Alpium ineolis; vgl. Lucan.
den Juristen der augusteischen Zeit, sondern nur I 442ff. Dio LIV 24 at"Ahtus ai miQa&aiaoowl
aus den Memoiren Sullas belegen kann (I 12, 16) foro Aiyvwv roiv Km^xoyv xalovuhwv ifav&igwg
sowie aus der gelegentlichen Verwendung andrer hi stai tots ve/j.6/ievai iSovXwdrjoav. Vgl. CIL XII
Verba (z. B. prodere Cic. Milon. 27), sondern vor 50 80 praef(eeto) Capill(atorum). Mommsen CIL
allem daraus. dass im Ausdruck soTgfaltige Au- V p. 903. Nissen Italische Landesk. I 474.
toren der eaptio der Vestalinnen bei den Fla- Ruggiero Dizionario epigr. II 84. [Ihm.]
mines anders benannte Acte gleichstellen ; Tac. Capisterium, ein in der alten Litteratur nur
ann. IV 16 de flamiw Diali in locum Servi bei Columella (II 9, 11) vorkommendes Wort,
Maluginensis defuncti legendo ... virgini, quae will mit Schneider (z. d. St.) O. Weise (D.
in locum Scantiae eapiebatur. Gai. I 130 griech. WOrter im Latein, 1882, 16; vgl. 47. 74.
praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis 207) beibehalten. Nach ihm sol] es unter Be-
potestate, si flamines Diales inaugurentur, einflussung von eapistrum und capis, bezw. ea-
et feminini sexus, si virgines Testates capian- pio, durch Volksetymologie aus oxaffiar^iov ent-
tur; vgl. auch Serv. Aen. VII 303: sacerdotes 60 standen sein. Doch scheint sich eine sofche Um-
creari, virgines capi dicimus. Uber die recht- wandlung oder vielmehr eine Anlennung an caput
liche Wertung der eaptio (s. auch Nr. 1) und di« erst spater vollzogen zu haben, da im Mittelalter
Frage, ob sie als eine mancipatio anzusehen sei (vgl. Ducange) das Wort auch eine holzerne
oder nicht vgl. einerseits Booking Pandekten Wanne bezeichnete, welche mit eben gewaschener
1217. Marquardt St.-V. III2 314, 2. Jordan Wasche gefiillt auf dem Kopfe getragen wurde.
Der Tempel der Vesta und das Haus der Vesta- Die beste Hs, des Columella aus dem 9. Jhdt.,
linnen 82, andererseits A. Pern ice Labeo 1 180ff.; der Cod. Sangermanensis, ha,tcaphisteriumAungere
S.-Ber. Akad. Berlin 1885, 1159, 2. [Wissowa.] sogar scaphisterium. In den wohl im 8. Jhdt.
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verfassten Glossae nominum (Corp. gloss, lat. II cpoefad, vulg. to xaxiotei und ^
povgdia der

592 SZ)lese-nyiuscabi8teriumvasinquotritieum Halfter; emmal wird es nur als btricis. tur iiere-

mooter, in den noch alteren Glossae graeco- erklart (Etym M. 139, 331). Auch in den roma

latinae(ebd.432, 50W™ct^*ov sca/wsfemm und mschen Sprachen hat sich c. in der Heaentung-

iE demCodexMontepessulanusdes9.Jhdts.(ebd.IiI .Halftei- erhalten (G. Kflrting Lat.-roman.W6r-

321 U) oxaytdiov seafisterium. Heute nennt man terb.1891), doch im Italienischcn gebraucht man

bei Siena eapisteo und anderswo vassojo eine zum dafiir cavezza oder seltener cape**a, wanrena

Reinigen des Weizens u. dergl. gebrauchte Wanne. eapestro einen Strick bedeutet, mit welchem die

wahrend in der Lombardei dazu ein vail (von Tiere , besonders die Binder
,
an die Krippe ge-

vannus- vgl. frz. van) genannter grosser, flacher 10 bunden werden. Auch im Altertum wurde der

Korb in Form einer Musehelschale gebraucht wird, besonders als Kopfbekleidung bezeichnete Haltter

in dem der Inhalt geschiittelt und in die Hohe (Isid. XX 16, 4. Suid. s. wiiorgtov) vorwiegenct

geworfen wird (Stef. Palma Vocabul. metodico- zum Anbinden der Zug- oder Keittiere (Varro n
ftaT I 41) Ausserdem soil capisterio ein auf 6,4. Verg. g. Ill 188. Col. VI 19,2), darunter

dem Kopfe zu tragendes Gefass bezeichnen. Nach besonders der Pferde (Smd. a. a. O.)
,
nut Aus-

Colnmella sollte man, wenn man infolge reicher nahme der Kinder, welche an den Hornern mit

Ernte nicht die besseren ihren auslesen wollte, einem Stricke angebunden wurden (Col. a. a. u.j,

das Saatgetreide mit Hiilfe des erwahnten Ge- gebraucht; yon den Indern wird besonders ner-

fasses dadurch reinigen, dass die grOsseren und vorgehoben, daps bei ihnen die m den btreit-

schwereren Kerner sich unten ansammelten (wie20wagen gehOrenden Pferde wahrend des Marscnes

beim Dreschen auf der Tenne, Plin. XYIII 195), am Halfter, nicht am Zaum gefulirt wurden,

also wohl durch Sehutteln des Inhalts. Die Ge- wahrend die Wagen von Rmdern gezogen wurden

rtalt des, wie es scheint, hOlzernen Gefasses wird (Strab. XV 709). Angebunden wurden die Rosse

der Benennung entsprechend wohl der eines an die Krippe (Horn. II. X 568) ; Xenophon teq-

Nachens iihnlicb. gewesen sein, wahrend die van- 5, 4) dagegen verlangt, dass das Keitpierd oDer-

fH«,.die aus Euten geflochtene (Arnob. II 38; halb des Kopfes im Stalle angebunden werden

vgl. Varro I 23, 5. Serv. georg. I 166) Schwinge, solle, damit die Fessel da das Pferd diese wie

nur zum Eeinigen des Getreides von der Spreu und alles vor seinem Gesicht Befindliche durcn «e-

zwar, wenigstens von Columella (II 20, 5), nur bei wegung des Kopfes nach oben zu entfernen suche,

windstillem Wetter gebraucht, nach Rich (Illustr. 30 hiebei statt zerrissen zu werden nur nachgebe.

WOrterb. der rom. Altert., iibers. v. Miiller, 1862, Dabei ist aber wohl nicht mit Fr. Jacobs (Xe-

674) eine flache und rundliche Gestalt gehabt nophons Buch iiber d. Eeitkunst, 1825, tfemerk-

haben soil, was aber fraglich ist, da der in der zu c, 5, 1) anzunehmen, dass Xenophon mit tparvr,

Lombardei und in Frankreich zum Reinigen ge- eine Raufe bezeichnet habe und an diese das ner

brauchte Korb, wie erwahnt, die Form einer Muschel- habe angebunden werden sollen. Rich U"«f
tr -

schale hat. Vielmehr vermutet Schneider (zu WCrterb. d. rOm. Altert., iibers. von _C. Midler,

Col II 20 5 p. 124) wohl mit Recht, dass c. 1862, s. equile, loeulus und patena)i
giebt die

(oder scaphistcrium) dasselbe Gefass von Holz ge- Abbildung eines wohl noch aus dem Altertum er-

wesen sei wie die aus Euten geflochtene vannus. haltenen Pferdestalles an der Bucht von UntorbL

[Olck.] 40 in Sicilien ; hier ging die Halfterleine durch erne

Canistrnm, wohl von eapere abzuleiten (O. kleine Offnung, die in der Wand umnittelbar iiber

Weise D. griech. Werter im Latein 16, 5) und jeder Krippe angebracht war, und war ant der

daher wie das deutsche ,Halfter' eigentlich = Hand- andern Seite der Mauer an einem Hclzklotz be-

habe Bei Cato (de agric. 12) bezeichnen die festigt; ausserdem befand sich oberhalb dieser

eapistra wahrscheinlich Stricke, welche an den Offnung ein zweites Loch, vielleicht damit das

Enden der langeren Hebel befestigt waren, mit Pferd nach Xenophons Vorschnft auch oberhalb

denen die den Pressbaum vermittelst eines Seiles des Kopfes angebunden werden konnte Dock

herabziehende Haspel gedreht wurde (Goiffon wird auch nach diesem die Befestigungsstelle am

bei Schneider is. Ausg. d. Script, rei rust. Pferde selbst unter der Kehle gelegen haben da

II 673) Dass es'die Stricke gewesen seien, mit 50 nach ihm (ebd. § 1; vgh Poll. I mi) die An-

denen die den Pressbaum wieder emporziehen- kntipfung mittelst eines Knotens nicht da statt-

den Flaschenziige an der Decke des Piessgebiiudes finden sollte, wo der Scheitelnemen um die Ohren

befestigt waren (so die Erklarer in den Anti- heramgehe, damit nicht durch Reiben des Kopies

chita di Ercolano VIII pref. und bei Schnei- an der Krippe seitens des Pferdes Geschwure ent-

der a O 647). ist deshalb weniger wahr- standen. Xenophon (ebd. § 3 ;
vgl. J^oII. 1 Ml)

scheinlich, well ihre Zahl fur das ganze Press- verlangt auch, dass der Pferdewarter^ wenn er das

uebaude auf fiinf, die der Flaschenziige aber auf Tier ohne Zaum, d. h. bios am Halfter luhre r

zehn von Cato angegeben wird. Ferner wurde ihm einen Beisskorb anlege, um es am Beissen

c fur das Band gebraucht, mit welchem die Eebe zu hindern (iiber den Beisskorb, *W<>;, j™^
an derStelle an den Pfahl gebunden wurde. von 60 <ptif">s> camus, fiscella, fvscina

,
nandelt bagiic-

welcher aus sie sich nach verschiedenen Rich- im Diet.des ant 1
.
896f. ,

auch Heydemann
tungen verzweigte (Col. IV 20, 3, vgl. XI 2, 95). Arch. Jahrb. IV 1889, 265 7 Tat X). Saum oder

\m hauflgsten wurde es mit dem griechischen Packpferde wurden gewohnhch nur an dem Halfter

?oo/!«<f identificiert (Corp. gloss, lat. II 97, 38. 472, gefuhrt, fur welchen nebst Leitziigel (ducale Corp.

50 III 24, 36 unter der IJberschrift de pellibus. gloss, lat. Ill 370, 38) und den An mit jenem

370, 44) Oder dieses mit xnounSfttov und y.axi- vereinigenden Ringen im Masimaltaril des Dio-

oxeiov (Hesych. Suid. Etym. M. 798, 31), d. h. cletian vom J. 301 in dem Kapitel iiber Sattler-

beides bezeichnete wie auch das neugriechische waren (10, 4) als Maximalpreis 75 Denare =
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1,37 M. angesetzt sind; ebenda (§ 6) ist ein Maul- umfasste alle Stadte Italiens und in den Pro-
tierzaum fur den Reiter nebst einem kleinen Half- vinzen die foederierten und die freien, spater auch
ter fiir den das Tier fiihrenden mulio mit 120 diejenigen, welche durch kaiserliche Gnade das
Denaren = 2,19 M. und (§ 7) ein Halfter fiir ius italieum erhalten hatten (Marquardt Rom.
Packmaultiere mit 80 Denaren = 1,46 M. ange- Staatsverwaltung 112 181). Die unterthiinigen
setzt (H. Bliimncr D. Maximaltarif des Diocl. Gemeinden, deren AngehOrige neben den commu-
129f.). Gelegentlich konnte man das C. auch zur nalen auch Reichssteuem zahlen mussten, zerfielen
Fiihrung anderer Tiere gebrauchen (vgl. LXX in Bezug auf diese in zwei Hauptklassen. Den
Job 40, 20), wie Hirsche (Ovid. met. X 125), wilder einen war als Tribut eine feste und unabander-
{Mart. I 104, 6) und zahmer Eber (Petron. 47). lOliche Geldsumme auferlegt, die alljahrlich nach
Auf einem Basrelief der Traianssaule (Frdhner Rom abgefiihrt werden musste. Von den em-
La eolonne Traj. II pi. 114; vgl. I pi. 35. II zelnen BQrgern wurden die Steuern durch die
pi. 121. 129. 133. XXVIII; auch Abbildungen bei Gemeindebeamten erhoben, dann aus dem Ertrage
Daremberg-Saglio a. O.) und auf einem andern zunachst der Tribut bezahlt und der Rest fiir die
bei Clarac Musee de sculpture II 224, 308 wird communalen Bediirfnisse verwandt. Bei der zwei-
ein Stier am Halfter zum Opfer gefuhrt. Die ten Klasse bestand die Reichssteuer entweder in
oapistrarii — Halftermacher erwahnt Diom. GL einem aliquoten Teil der Ernten (Zehnte, Siebente,
I 326 K. CIL XII 4466. [Olck.] Fiinfte, Rem. Feldmesser 205. Oros. I 8, 9) oder

Capita ant navia, Spiel mit einer Miinze, in einem Kopfgelde, oder beide standen auch
benannt nach dem Geprage der republicanischen 20 nebeneinander. So verschieden diese Besteue-
Kupfermiinzen, die auf einer Seite einen Gotter- rungen sein mochten, hatten sie doch im Gegensatz
kopf, auf der andern das Vorderteil eines Schiffes zu der ersten Klasse das Gemeinsame, dass ihre
zeigten. Man spielte, wie es scheint, in doppelter Ertrage jedes Jahr wechselten, nicht fiir das Reich
Weise, indem entweder der eine das Geldstiick eine immer gleichbleibende Summe ergaben. Da
in die H6he warf, der andere riet, auf welche dies der romischen Finanzverwaltung unbequem
Seite es fallen wiirde (Macr. I 7, 22), oder der war, pflegte man derartige Steuern auf eine Eeihe
eine es mit der Hand bedeckte, der andere riet, von Jahren — gewohnlich waren es fiinf — an
welche Seite oben liige, Aur. Victor de orig. den Meistbietenden zu versteigern, wodurch das
gentis Rom. 3, 5. Die an capita assimilierte Einkommen daraus wenigstens fiir die Dauer des
Form navia oder naviam ist an beiden Stellen 30 Contractes festgelegt wurde. Doch hatte dies
und auch bei Paulin. Nol. poem. ult. 76 (Migne zur Folge, dass, nur wenn die Gemeinden selbst
61, 698) bezeugt; sie erklart sich daraus, dass das Meistgebot thaten (Cic. Yerr. Ill 77. 88. 99),
das Wort bei ganz anderem Geprage nicht mehr ihre Beamten die Steuererhebung leiten konnten;
verstanden wurde. [Mau.] im andern Falle fiel sie den rfimischen Steuer-

Capital, nach Varro de 1. 1. V 130 und Fest. piichtern {publicani) zu, und dies war die Eegel
?p. 57, 6 ein leinenes Kopftuch, welches Prie- (Cic. Verr. Ill 12). Solange die Republik sich
.sterinnen (saeerdotulae Varro) beim Opfer trugen. erhielt , machte die rflmische Ritterschaft , aus

[Mau.] deren Mitgliedern sich die Publicanenverbande
Capitale crimen, indicium, snpplicium s. meist zusammensetzten, ihren grossen Einfluss da-

Crimen, Indicium, Supplicium. 40 fur geltend, dass diese Art der Besteuerung er-

Capitalia, AnhShe im Gebiet der indischen halten blieb. In der Kaiserzeit dagegen schwand
Nareae, welche Gold- und Silberminen ausbeuten, sie mehr und mehr zusammen und scheint end-
Megasth. bei Plin. VI 74. Ptolemaios vermerkt lich ganz aufgehort zu haben. Soweit die Stadte
izotrai &ewv ,G6tterstrafen' als Beinamen ier'Aao- nicht ganz befreit waren, traten wahrscheinlich
y.ona 8qt) (s. d.), was sich aus der von Lassen bei alien an die Stelle der wechselnden Steuern
Ind. Alt. Ill 120f. mitgeteilten Legende erklart. feste Tribute, deren Eintreibung und Abfuhrung
Die ,Randkette' Aravali mit der AnhOhe Arbuda an das Reich den Gemeindebeamten oblag. Zu-
<jetztAbu)bestehtausstarkstgefaltetenerzreichen gleich wurden auch meist die Natnralleistungen
Schiefeni, Quarziten und Gneis und fallt nach in Geldsteuern umgesetzt (Rom. Feldmesser 205:
Siidosten mit einer Verwerfung (skr. ehidra) gegen 50 in quibusdam provinciis fructus partem prae-
die recenten, horizontal aufliegenden Vindhya- stant certam, alii quintas, alii septinias, nunc
schichten ab. Cunningham mOchte hieher das multi pecuniam et hoe per soli aestimationem.
biblische Ophir verlegen. [Tomaschek.] Heisterbergk Die Entstehung des Colonats 93);

Capitalia poena s. Poena. doch blieben sie in Africa und Agypten bestehen,
Capitatio. 1) Griechisch xeyakrizicov (Za- weil auf ihren Kornlieferungen die Ernahrung

cliariae von Lingenthal Memoires de l'acad. Roms beruhte. Aber auch hier erhob man wohl
de St. Petersbourg, Ser. VII torn. VI nr. 9 S. 13), nicht mehr einen wirklichen Siebenten und Funf-
eine Art der Schatzung und Besteuerung, die ten, dessen Hohe mit dem Ergebnis der Ernte
durch Diocletian eingefuhrt ist, zuerst erwahnt wechselte, sondern man scheint den Beitrag jener
im J. 290 (Cod. lust. IV 49, 9. XI 55, 1 ; iiber 60 Quoten nach einem niedrigen Durcnschnitt in feste
die Datierung s. Seeck Deutsche Ztschr. f. Ge- Summen von Modii Korn und Sextaren Wein um-
schichtswissenschaft XII 285). Von denjenigen gerechnet zu haben, die jede Stadt alljahrlich zu
Staaten, welche das romische Reich bildeten, hatte entrichten hatte. Der wichtigste Grand dieser
vor Biocletian eine bedeutende Anzahl gar keine Neuerungen lag in der immer zunehmenden Ent-
Vermogenslasten zu tragen, die der Centralregie- volkerung des Reiches (Seeck Geschichte des
rungzu gate gekommen waren ; ihre Burger waren Untergangs der antiken Welt 1318). Sie fiihrte
also nur fur die Zwecke der eigenen Gemeinde- zunachst ein stetiges Sinken in dem Ertrage der
verwaltung besteuert. Diese bevorzugte Klasse Kopfsteuern herbei, und da immer mehr Acker-
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land wiist liegen blieb, wurden auch die Zehnten,

Siebenten und Fiinften der Ernte immer kleiner.

Entspreehend gingen die Angebote der Pubhcanen

herab; zeitweilig hat man sogar zum Zwange ge-

griffen, um sie nach Ablauf ihrei Contracte zur

Erneuerung derselben unter den altenBedingungen

zu veranlassen (Dig. XLIX 14, 3, 6); so empfind-

lich machte sich der Kiickgang der Reichsein-

kiinfte geltend. Einen moglichst grossen leil

derselben in feste Tribute zu verwandeln, die

scheinbar keine Minderung erleiden konnten, lag

also im Interesse des Reiches, und zugleich fanden

atich die Stiidte dabei ibre Rechnung. Denn

erstens fiel ihnen auf diese Weise der Gewmn zu,

den sonst die Publicanen zu machen pflegten,

und zweitens errangen sie die voile Selbstandig-

keit fiir ihr communalesFinanzwesen(MaxWeber

Die rOmische Agrargeschichte 183. Seeck Ztschr.

f. Social- und Wirtschaftsgeschichte IV 334).

Wahrend aber das Publicanensystem im Laufe

des 1. und 2. Jhdts. allroahlich dern Tributsystem

wich, vollzog sich auf einem andern Gebiete des

wirtsehaftlichen Lebens eine Bewegung, welche

die Vorteile dieser Neuerung fiir die Reichsflnanzen

vernichten musste. Seit Nero hatte man begonnen,

dem Silbergelde Kupfer beizumischen, und diese

Verschlechterung der Munze schritt dann im 2.

Jhdt. noch langsam, im 3. aber ganz rapide fort.

Unter Gallienus sank ihr Silbergehalt bis aui

4 Procent und darunter, und zugleich waren Gold-

und Kupfergeld fast ganzlich aus dem Verkehi

verschwunden, so dass jene geringwertigen Silber-

stiicke zum einzigen Zahlungsmittel wurden, in

dem sich grossere Forderungen berichtigen licssen

(Mommse n Geschichte des romischen Miinzwesens

757. 792). Da nun jene festen Tribute mcht in

Gold- oder Silbergewichten , sondern in pecunia

signata forma publico, populi Romani angesetzt

waren, so sank, wahrend ihr Nominalwert immer

der gleiche blieb, der thatsachliche Wert in dem-

selben Masse, wie die Miinze, in der sie gezahlt

wurden, sich verschlechterte. Die bedrangten

Reichsflnanzen mussten also nach einer Aushiilfe

suehen und fanden sie in der sog. Annona.

Wenn die Kornverpflegung der Stadt Rom be-

droht schien, hatte man schon im 1. Jhdt. den Pro-

vinzen neben ihren regelmassigen Steuern ausser-

OTdentliche Naturalleistungen abverlangt. Da sie

der cura annonae urbis Bomae dienten, nannte

man diese Zusehlagsteuern annona; ihre Aus-

schreibung hiess indictio, Ansage. weil sie eben

nicht regelmassig waren , sondern ihre Zeit, Art

und Hone immer durch einen besonderen Befehl

des Kaisers bestimmt wurde (Plin. paneg. 29. Dig.

XIX 1, 13, 6. XXVI 7, 32, 6. XXXIII 2, 28).

Sie galten als Reallast der landlichen Grundstiicke

;

denn Naturalien konnte man natiirlich nur dort

erheben, wo sie erzeugt wurden, also nicht von

stadtischem Besitz (Cod. lust. X 16, 3). Waren

sie anfangs nur fur die Ernahrung Roms bestimmt

gewesen, so erhob man sie spater auch fiir andere

Zwecke, namentlich fur den Unterhalt der Heere,

und zugleich mussten sie mit der Verschlechte-

rung des Geldes immer hiiunger werden, weil sie

ja nicht auf Geld, sondern auf Naturalien gestellt

waren, mithin bei dem Schwanken der Munze

einen relativ festen Wert darstellten. Indictionen

sind nur nachweisbar unter Domitian (Plin. paneg.

29), Deeius und Gallienus (Cod. lust. X 16, 2. 3),

kamen aber gewiss sehr oft vor (S eeck a. 0. 329).

Im J. 289 machte Diocletian die Indictio zu

einer st&ndigen Institution, die sich alljahrlich

wiederholte und daher auch spater als Mittel

der Zeitrechnung dienen konnte (Seeck Deutsche

Ztschr. f. Geschichtswissenschaft XII 285). Da-

mit wurde das Privileg derjenigen Stiidte ,
die

bisher keine Reichssteuern getragen hatten, be-

lOseitigt oder bestand doch nur insofern fort, als

sie wahrscheinlich von den festen Tributen, welche

die andern neben der Annona entnchten muss-

ten (Aegypt. Urk. d. kgl. Mus. zu Berlin I 94-

H 519. Cod. Theod. XI 1, 3. 16, 7. 8), auch ferner-

hin frei blieben. Nur deT sildliche Teil Italiens,

die Dioecesis urbis Romae oder Regio suburbi-

caria wurde noch nicht von Diocletian der An-

nona
'

unterworfen ; doch hatte dieser Vorzug

keinen langen Bestand (s. u.). Uberhaupt er-

20 scheinen jetzt als diejenigen Reichsteile ,
rnner-

halb deren die Umlage der neuen Steuer gleich-

massig geordnet ist, nicht mehr, wie bei den

alteren Abgaben, die Stadtgebiete und nur aus-

nahmsweise die Provinzen (Cod. Theod. VII 6, 3.

Cod lust. XI 51), sondern meist die Dioecesen

(Euiuen pan. VIII 5 : Gallicani census commu-

nis formula. Cod. Theod. VII 6, 3. XI 28, 14.

Xin 10, 2. Cod. lust. XI 52. 53). Diese zeigen

in der Art der Einschatzung und Besteuerung

30grosse Verschiedenheiten. Teilweise waren sie

durch landwirtschaftliche Eigentiimlichkeiten her-

vorgerufen; z. B. wurde beim Census im Orient

das Weinland nach der Zahl der Iugera geschatzt

(Bruns und Sachau Syrisch-rOmisches Rechts-

buch § 121), in Pontus nach der Zahl der einzelnen

StOcke (Lact. de mort. pers. 23: vitas et arbores

numerabantur), offenbar weil dort die Pflanzen

eng auf Beete verteilt waren, hier sich in weiten

Abstiinden urn Baume schlangen. Eauptsachlich

40 aber wurden jene Unterschiede der Dioecesen da-

durch bestimmt, welche Lasten dieselben noch

ausser der Annona zu tragen hatten. Bestanden

z B. die festen Tribute in Geld, das durch die-

Miinzverschlechterung in seinem Werte herabge-

gangen war, so konnte die Annona viel hoher be-

messen werden, als wo noch andere Naturalsteuem

erhoben wurden, wie in Africa und Agypten. Diese

beiden Lander sind daher bei der Einschatzung

so begtinstigt, dass sie den ubrigen Dioecesen

50 gegeniiber als Ausnahmen erscheinen. Doch diese

Verschiedenheiten im einzelnen sollen erst weiter

unten dargelegt werden, nachdem wir die allge-

meinen Principien der dioeletianischen Steuerord-

nung festgestellt haben
.

Da die Umlage und Erhebung der festen Tri-

bute Communalsache waren, beriicksichtigte der

Reichscensus nur diejenigen Steuerobjecte, die der

Annona unterlagen. Diese ist Naturalleistung,

kann daher auch nur von der landwirtschalthchen

60 Production erhoben werden ; der stadtische Grund-

besitz und die stadtische BevOlkerung waren da-

von befreit (Cod. lust. XI 49. Nov. lust 168),

wurden aber wahrscheinlich in desto hoherem

Masse zu den Communalsteuern und den festen

Tributen herangezogen. So sind denn auch nur

die manoipia rustica, nicht auch die,
urbana,

dem Census unterworfen (Cod. lust. XI 48, 7

:

rustioos censitosquc servos), Diocletian redet (God.
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lust. XI 55, 1) von der rusticana plebs
,
quae

extra muros posita eapitationem suam detulit et

annonam congruam praestat, und die Schatzungs-
regeln des syrischen Rechtsbuches (§ 121) be-

ziehen sich nur auf denjenigen Grundbesitz, der

landwirtschaftlich ausgenutzt wird. Zwar sind in

der Censusperiode, die vom J. 307—312 lief, im
Reichsteil des Galerius auch die Stiidter fiir die

Annona eingeschatzt gewesen, und lulian brachte

aus heidnischem Glaubenseifer dieselbe Massregel
gegen die Christen unter ihnen zur Anwendung;
aber dies waren voriibergehende Zustande, die mit
dem Tode der betreffenden Kaiser ihr Ende er-

reichten (Cod. Theod. XIII 10, 2. Lact. de mort.

pers. 23. Sozom. V 4. Sokrat. Ill 13,9. Seeck
Ztschr. f. Social- und Wirtschaftsgeschichte IV
290. 308).

Nach dem Ergebnis des Census werden die

Steuerobjecte in gewisse Rechnungseinheiten ge-

teilt , die je nach der Dioecese caput , iugum,
?nille}ia, centuria oder iulium heissen, auch sonst

an Art und Umfang sehr verschieden sein kOnnen,
aber insofern alle gleich gelten , als von jedem
derselben der gleiche Steuersatz erhoben wird
(caput und iugum gleichgesetzt Cod. Theod. VII
6, 3. XI 16, 6. 20, 6. 23, 1. XII 4. XV 3, 5. Cod.
lust. X 27, 2 § 8, die millena dem iugum Nov.
Maior. VII 16, emendiert von Rudorff S.-Ber.

Akad. Berl. 1869, 390; centuria und iulium dem
iugum Nov. lust. 17, 8. 128, 1. 3). Sehen wir
von Africa und Agypten ab, so dient als Normal-
mass des Steuerwertes , nach dem alle anderen
Objecte bestimmt werden , das mannliche Haupt
(caput), wovon ja auch die C. ihren Namen fiihrt.

Einem Manne sind zwei Weiber gleichgesetzt

(Cod. Theod. XIII 11, 2: eum antea per singu-
los viros, per binas vero mulieres capitis norma
sit eensa); weil diese in steuertechnischem Sinne
als halbe Manner gelten, konnen in einer Urkunde
vom J. 340 auch die Steuern von 1251/2 av&Qse
verrechnet werden (Agyptische Urk. d. kgl, Mus.
zu Berlin I 21). Ahnlich wird in verschiedener

Weise, je nach den besonderen Verhaltnissen der
Dioecesen, eine Anzahl Viehhaupter, Reben oder

Olbaume oder Iugera bebauten Landes mit dem
Caput geglichen. Dies klare und einfache Princip
ist spater freilich von Theodosius dem Grossen
verdunkelt worden, indem er 386 verfiigte, dass
kiinftig je fiinf Manner oder je acht Frauen auf
zwei Capita geschatzt werden sollten (Cod. Theod.
XIII 11, 2). Daher wird die Eintreibung der

C. spater technisch binorum et ternorum exactio

genannt (Cassiod. var. Ill 8, 2. VII 20—22), in-

sofern abwechselnd je zwei und je drei Manner
fiir ein Caput zu zahlen haben.

Der Mensch wird besteuert als Wertobject des

landlichen Grundbesitzes, d. h. als Arbeitskraft.

Daher unterliegt er dem Census auch nur. wenn
er kraftig und gesund ist (Cod. Theod. VJJ 20,

4 : quoniam iinbecilli et debiles censibus non de-

dieantur), und in arbeitsfahigem Alter (Lact. de
mort. pers. 23. Basil, epist. 104 = Migne Gr. 32,

512) , das wohl in den meisten Dioecesen bei

Mannern vom 14. bis zum 65., bei Weibern vom
12. bis zum 65. Jahre gerechnet wurde (Dig. L
15, 3. Seeck a. O. 316, 74). Bei mannlichen
Waisen fixierte Valentinian I. die untere Grenze
auf das 20. Jahr, bei weiblichen auf die Zeit der

Vermahlmig (Cod. Theod. XIII 10, 4. 6). Die-
jenigen, welche erst nach dem Abschluss des Cen-
sus das gesetzliche Alter erreichten (adcrescentes),

konnten durch Verfiigung des Praeses zur Steuer
herangezogen werden, aber nur um die Liicken
auszufullen, die unterdessen durch Tod oder Re-
krutierung in dem Bestande der Censusliste her-
beigefiihrt waren (Cod. Theod. VII 13, 7, 3. XIII
10, 7). Sclaven und-Freie gelten gleich, dafern

10 sie nur Landarbeiter sind ; die Steuer trifft also
nur die niedern Klassen und heisst deswegen o.

plebeia (Cod. Theod. XI 23, 2. XII 1, 36. XIII
10, 4) oder exactio plebis (Cod. Theod. XIII 10,

6). Der Grossgrundbesitzer (possessor), der in

der Stadt zu wohnen pflegt, hat wohl fiir seine

Landgiiter, aber nieht fiir seine Person zu zahlen

;

der Kleingrundbesitzer dagegen, der den Acker
mit eigener Hand bebaut, wird nicht nur fiir sein

Grundstiick, sondern auch fiir sein Haupt und die

20 Haupter seiner Familie besteuert (Cod. Theod.
XI 1, 14; dass auch die Familienglieder der C.
unterlagen, ergiebt sich aus ihrer Befreiung bei
denjenigen, welche zum Kriegsdienst eingezogen
werden oder Lehrer der Malerei sind, Cod. Theod.
VII 13, 6. 7 § 3. 20, 4. XIII 4, 4); vgl. Cen-
sus, Colonus.

Die Einheiten, in welche der Grund und Boden
geteilt ist

,
gelten an Steuerwert den Hauptern

gleich und werden in den occidentalischen Dioe-
30 cesen aueh mit denselben Namen bezeichnet. In

den orientalischen dagegen nennt man sie ittgum,
wahrend die mannlichen Haupter und ihr Aequi-
valent an Weibern oder Vieh caput heissen. Hier
unterscheidet man daher auch zwischen iugatio

terrena (Cod. lust. XI 52. Nov. Theod. XXII 2,

12. Cod. Theod. VII 6, 3) und c. humana atque
animalium (Cod. Theod. XI 20, 6. Nov. Theod.
XXII 2, 12), obgleich Caput und Iugum die gleiche

Steuerlast zu tragen haben. Grundstiicke, Men-
40 schen und Vieh sind die einzigen Objecte, die fiir

die Annona herangezogen werden (Lact. de mort.
pers. 23) ;

jeder Besitz anderer Art , auch das
bare Geld, wird beim Census unbertlcksichtigt ge-

lassen. Daher ist Cod. Theod. XI 20, 6 in den
Worten terrae sive animarum descriptio der Be-
griff des Census vollstandig erschCpft, und wenn
Iustinian (Cod. lust. XI 48, 23, 5) von publicae

functiones sive terrenae sive animates spricht,

so hat er damit alle Steuern aufgezahlt, die nach
50 solchen Einheiten entrichtet werden.

Die Abschatzung der Bodenwerte war ausserst

roh ; den Namen einer Bonitierung, den man ihr

friiher gegeben hat, verdient sie gar nicht. Als
Diocletian die Grundsatze dafiir aufstellte, ging
er einzig und allein von dem Gesichtspunkte aus,

das Verfahren der Censusbeamten mOglichst ein-

fach und leicht controlierbar zu machen. Daher
werden nur solche Kennzeichen beriicksichtigt, die

auch der Unkundigste auf den ersten Blick wahr-

60 nehmen kann, erstens ob das Land Wein, Ol oder

Kornerfrucht tragt, zweitens ob es eben oder ge-

birgig ist. Fette und magere, schwere und leichte

Ackerkrume werden nicht unterschieden, die Giite

des Productes gar nicht beachtet. Im Orient

gelten z. B. fiinf Iugera Weinland immer als ein

Iugum von gleichem Steuerwert, ob sie Kratzer

oder Edelwein tragen. Dem entspreehend mussten
auch die Zwischenraume der Steuerstufen sehr
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weite und folglich die Belastung sehr ungereoht

sein. Genaueres liter diese Verh&ltnisse wissen

wir zwar nur aus dem Orient, auf dessen sogleich

folgende Besprechung ich verweise ; doch ist er

ohne Zweifel auch fur die meisten andern Dioe-

cesen typisch gewesen. Die Unterschiede derselben

sollen, so weit sie uns bekarmt sind, im Folgenden

in geographischer Reihenfolge aufgezahlt werden.

In Agypten wurden im J. 377 nur iuga ter-

Schatzungsliste von Tralles ausser den 'Qvya nur

nooh Sovlcov xal t,wcmr r.fccpolai) nennt (Bull,

hell. IV 336). In PoDtus wurden die Iuga des

Weinlandes nicht, wie im Orient, nach der Zahl

der lugera, sondern nach der Zahl der Rebstflcke

berechnet (Lact. a. 0.).

In Thrakien hestanden gleichfalls im J. 377

Iugatio und C. (Cod. Theod. VII 6,3), doch

scheint von der letzteren das Vieh befreit gewesen

rena, nicht auch capita besteuert (Cod. Theod. 10 zu sein, da hier nur von einer e. humana die

VII 6, 3), und schon in einer Steuerquittung, die

wahrscheinlich dem J. 345 angehOrt, wird die

Zahlung gewisser .Naturalien fiir 21 Iuga be-

scheinigt, ohne dass der Capita, die damit ver-

bunden sein konnten, Erwahnunggeschieht (See ck

Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissenschaft XII

290, 4). Mithin war schon vor der Mitt* des

4. Jhdts. nur der unbewegliche Besitz der Annona
unterworfen, und dies scheint von Anfang an so

gewesen zu sein (Seeck Ztschr. f. Social- und 20
Wirtschaftsgeschichte IV 295). Diese Befreiung

von Mensehen und Vieh war ein Aequivalent da-

fur, dass hier auch die festen Tribute der alten

Zeit nicht nur in dem entwerteten Gelde, sondern

zum Teil 'noch in Naturalien erhohen wurden
(Agypt. Urk. d. kgl. Mus. zu Berlin I 94: Sn-

fioata jiavtota oirixa re xal aQfVQixa xal dwcovar.

Oros. I 8, 9). Wie gross das Iugum war, wissen

wir nicht ; doch darf man nach der Analogie von

Eede ist. Auch diese wurde durch Theodosius

den Grossen aufgehoben, um dem von den Gothen

verwiisteten Lande einige Brleichterung zu schaffen

(Cod. lust. XI 52).

UberMakedonien, DacienundPannonien wissen

wir nichts, ausser dass in einer dieser Dioecesen

oder auch in mehreren die Einheit der Steuer-

rechnung iulium hiess (Nov. lust. 17, 8. 128, 1.

3. Seeck 301).

Die Dioecesis Italiae, d. h. das nOrdliche Ita-

lien, wurde schon von Diocletian der Annona
unterworfen (Vict. Caes. 39, 31) und erhielt da-

nach den Namen regio annonaria (Hist. Aug.

XXX tyr. 24,5; vgl. Part hey Hieroclis Synec-

demus p. 77). Die Siidgrenze dieses Gebietes ist

dadurch bezeichnet, dass die Provinzen Tuscia

und Picenum geteilt und die nOrdlichen Teile

annonaria, die sudlichen suburbiearia genannt

werden (Amm. XXVII 3, 1. Not. Dign. Occ. I 56.

Africa auf einen grOsseren Umfang schliessen, als 30 58. II 14. 16. XIX 5. EOm. Feldmesser I 346

er uns aus dem Orient tiberliefert ist.

In der Dioecese des Orients gingen auf ein

Iugum : an Weinland 5 lugera , an Ackerland

20 lugera, auf gebirgigerem Boden 40, auf Boden
dritter Klasse 60 ; 225 Olbaume, auf gebirgigem

Boden 450. Weide und Wiese waren nicht in

Iuga abgeteilt, zerfielen aber wie das Ackerland

in drei Klassen, die anfangs wahrscheinlich von

jedem Iugerum eine bestimmte Menge Heu zu

Mommsen Chron. min. II 107. lord. Get. 60,

311). Genaueres ist iiber die Steuerverhaltnisse

dieser Dioecese nicht bekannt.

Die Dioecesis urbis Romae oder Regio sub-

urbiearia war unter Diocletian noch von der An-

nona befreit geblieben, weil sie gewisse Lasten

fiir die Ernahrung der Hauptstadt zu tragen hatte

(Mommsen ROm. Feldmesser II 199). Galerius

wollte nicht nur dieses Gebiet, sondern, da er ja

steuern batten. Spater wurde diese Leistung der- 40 auch die Stadter zur C. heranzog , sogar Eom
art in Geld abgelost, das fiir die erste Klasse

3 Denare, fiir die zweite 2, fiir die dritte 1 Denar

zu bezahlen waren (Syrisch-rOmisches Rechtsbuch

§ 121. Mommsen Herm. Ill 429. Seeck 276).

Neben der Iugatio ist die C. unter Diocletian

nachweisbar (Cod. lust. XI 55, 1, die Verfiigung

ist an den Praeses von Syrien gerichtet ; vgl. IX
41, 9) und spater noch im J. 311 (Cod. Theod.

XIII 10, 2. Seeck 290); aber vor 377 war sie

selbst der Einschatzung unterwerfen ; doch wurde
dies 306 noch durch den Aufstand des Maxentius

abgewendet (Lact. de mort. pers. 26). Aber das

grosse Geldbediirfnis des Usurpators scheint diesen

selbst gezwungen zu haben, das Privileg der Eegio

suburbiearia aufzuheben. Jedenfalls ist uns schon

aus dem J. 323 eine Censusliste aus Siiditalien

inschriftlich erhalten (CIL X 407), und spater

wird in einem Gesetz von Steuerresten der An-

aufgehoben (Cod. Theod. VH 6, 3 ; auch in dem 50 nona auch in Bezug auf die Regiones urbicariae

syrischen Rechtsbuch und in einem Briefe des

Theodoret 47 = Migne Gr. 83, 1225 ist nur

von Iuga, nicht von Capita die Rede). Den Grund
dazu boten vielleicht die Perserkriege des Con-

stantius, die besonders schwer auf dieser Dioecese

lastete"n und ihr als Ausgleichung wohl diese

Steuererleichterung verschafften.

In Asia und Pontus wurden iuga und capita

nebeneinander besteuert (Cod. Theod. VII 6, 3)

geredet (Cod. Theod. XI 28, 14. See jk 303,

41). Die Steuereinheit hiess hier millena (Nov.

Val. 5, 4. Nov. Maior. 7, 16. Cassiod. var. II 37.

lust. Sanct. pragm. pro petit. Vigil. 26. CIL X
407, wo die regelmassige Abkurzung M. in mil-

lenae aufzulOsen ist), wahrscheinlich weil als Nor-

malmass derselben ein Stuck Ackerland gait, das

durchschnittlich eine Ernte von 1000 Modii Weizen
trug. Bei Kornland erster Klasse scheint man

Dem entsprechend berichtet Lactanz (de mort. 60 diese Einheit auf 25 lugera, zweiter Klasse auf

pers. 23) von dem Census der pontischen Provinz

Bithynien : animalia omnis generis scribeban-

tur, hominum capita notabantur, und in der

Schatzungsliste der asiatischen Stadt Astypalaia
werden neben t,v(ya) auch dv&gfo'jxcorj x(etpaXal)

und t,d>((ov) x(i<pa!.aQ verzeichnet (CIG 8657). Zu
irgend einer Zeit miissen in Asien die freien Men-
sehen von der C. entlastet worden sein, da die

50 lugera angesetzt zu haben (Seeck 304). Ubri-

gens wird der Name millena nicht nur auf den

Grundbesitz angewandt, sondern ebensogut auf

die Einheiten der beweglichen Steuerobjecte, die in

den orientalischen Dioecesen capita hlessen (Seeck

303).

Auch in den beiden gallischen Dioecesen findet

sich der Name caput, doch wird er hier nicht
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nur fiir die beweglichen Steuereinheiten, sondern
fiir alle ohne Ausnahme benutzt (Eumen. paneg.
VIII 11. 12. Apoll. Sid. carm. XIII 20). Da Eume-
nius (VIII 6) als Gegenstand der C. in Nordgal-
lien nur hominum numerum et agrorum modum
nennt, so scheint das Vieh hier, wie in Thrakien,
frei gewesen zu sein. Wahrscheinlich hatte der

Bagaudenaufruhi den Viehstand so heranterge-
bracht, dass Maximianus zu seiner Hebung dies

Privileg fur erforderlich hielt. t)ber dem caput
stand als grossere Steuereinheit das capitulum
(s. d.), dessen Umfang nicht bekannt ist (Amm.
XVI. 5, 14. Seeck Rh. Mus. XLIX 630).

Uber die Steuerverhaltnisse Spaniens und Brit-

tanniens scheint nichts iiberliefert zu sein.

In Africa ist von einer Besteuerung der Men-
sehen und des Viehs gar nicht die Rede, und fiir

den Boden dient als einzige Rechnungseinheit die

centuria von 200 lugera (Cod. Theod. XI 1, 10.

28, 13. Nov. Val. 33, 2. Nov. lust. 128, 1. 3).

Diese ausserordentliche Begvinstigung ist hier wohl
ebenso zu erklaren, wie die ahnlichen Privilegien

Agyptens.

SavignyVermischteSchrift.il 67. Huschke
Uber Census und Steuerverfassung der friiheren

rSmischen Kaiserzeit, Berlin 1847. Zachariae
von Lingenthal Memoires de Tacad. imp. de
St. Petersbourg VII 6 nr. 9, 1863. Seeck Ztschr.

f. Social- und Wirtschaftsgeschichte IV 275.

2) Die Verteilung des Capitum, Cod. Theod.
VII 4, 8, s. Capitum. [Seeck.]

Capite ceHsi. So hiessen in Eom diejenigen

Burger, welche bei der Schatzung nichts als ihre

Person anzumelden hatten und daher nur mit
ihrem caput-, d. h. ihrem Biirgerrechte (Momm-
sen St.-R. Ill 7), in die Steuerlisten eingetragen
wurden. Gell. XVI 10, 10 qui nullo aut per-
quam parvo acre censebantur, ,capite censi' vo-

cabantur, extremus autem census capite censo-
rum aeris fuit trecentis septuaginta quinque.
Exsuper. 2 Mi, quibus nullae opes erant, caput
suum, quod solum possidebant, censebantur. Senec.

de benef. VII 8, 1. Sie waren vom Kriegsdienste
entbunden ; Val. Max. II 3, 1 dabat operam (po-
pulus), ne imperatoribus capite censos Sacra-

mento rogare esset necesse, quorum nimia inopia
suspecta erat, ideoque his publica arma non com-
mittebant. Nach Gellius standen sie eine Stufe

tiefer, als die proletarii, welche einen Mindest-
betrag von 1500 As als steuerpflichtiges Ver-

mOgen zur Schatzung anmeldeten; Gell. XVI 10,

10 qui in plebe Romana tenuissimi pauperrimi-
que erant neque ampliu-s quam mille quingentum
aeris in censum defcrebant, ,proletariv appellati

sunt, qui rero nullo u. s. w. (s. o.). Non. p. 155. Da-
sregen fielen nach dem Zeugnis des Festus p*. 226
proletarii und oapite censi zusammen : Proletarium
capite censum dictum, quod ex his civitas con-
stet, quasi prolis progenie, und dasselbe deutet

Cicero an de republ. II 40: eos, qui aut non
plus mille quingentum aeris aut omnino nihil

in suum censum praeter caput altulissent,

proletarws nominacit. Den Widerspruch zwischen
diesen verschiedenen Nachrichten sucht Lange
(Rom. Altert. 13 499ff.) durch die Annahme zu
losen, dass ursprunglich alle Burger , deren Ver-

mOgen den Census der fiinften Klasse (vgl. C las-
sis) nicht erreichte, als proletarii oder capite

censi vom Kriegsdienste befreit gewesen seien.

Spater habe man dann angefangen, auch die Pro-
letarier zum Kriegsdienste heranzuziehen (Ennius
bei Gell. XVI 10, 1 und Non. 155 M. proletarius
pablicitus scutisque feroqus ornatur ferro), und
hiebei eine Censussumme festgesetzt, unter welche
man bei der Aushebung nicht herabgegangen sei.

Sie betrage bei Polybios (VI 19, 2) 4000 As.
Als Schopfer dieser Einrichtung sei Camillus an-

10 zusehen. Vielleicht habe man jedoch nur Grund-
besitzer herangezogen, deren Grundeigentum nicht

geringer gewesen sei, als 4/5 ernes Iugerum, und
sicherlich sei Ingenuitat verlangt worden. Als
man dann begonnen habe, Flotten auszuriisten,

wahrscheinlich linter der Censur des Appius Clau-

dius (443 = 311), habe man zum Dienste auf der

Flotte ausser den soeii namentlich libertini und
die unter 4000 As geschatzten proletarii, heran-

gezogen. Hiebei sei man aber wieder nicht unter

20 1500 As hinabgegangen , doch sei diese Summe
erst um 473 = 281 fixiert worden, als man die

Proletarier regelmassiger zum Dienst im Land-
heer heranzog (Cato und Cassius Hemina bei Non.

p. 67 M. Oros. IV 1, 3). Es habe sich nunmehr
der Name capite censi auf diejenigen Proletarier

beschrankt, welche weniger als 1500 As hatten
nnd vom Kriegsdienste ganzlich ausgeschlossen

waren. Gleichzeitig habe man aber die Proletarier

auch zum Tributum herangezogen, und zwar seien

30 die Censoren dabei so weit wie mCglich gegangen,
namlich bis zur Grenze von 375 As. Diese Frxie-

rung des Minimum des steuerpfiichtigen VermOgens
habe vor der Zeit stattgefunden, als das rOmische
Volk aufhOrte, Tribut zu entrichten (587 = 167),

vermutlich im Anfange des zweiten punischen
Krieges. Damals sei also der Ausdruck capite

censi als der im Vergleich zu proletarii weniger

ehrenvolle (Gell. XVI 10, 12 proletariorum iamen
ordo honestior aliquanto et re et nomine quam

40 capite censorum fuit) fiir diejenigen Burger ub-

lich geworden, deren VermOgen den goringsten

Satz des steuerpfiichtigen Capitals {eensus ex-

tremus) nicht erreichte. So erklare es sich, dass

schon fur Cicero die Unterscheidung innerhalb

der Masse der Proletarier eine Antiquitat war.

Wenn Livius den Unbemittelten eine besondere

Centurie (1 43, 8), Dionys (IV 18. VII 59) sogar

eine besondere Klasse anweist, welche in den
Centuriatcomitien nach der fiinften Klasse znr Ab-

SOstimmung aufgerufen worden sei, so findet Lange
(Altert. 13 468) dies zwar im Widerspruch mit
der servianischen Verfassung, bezweifelt aber trotz-

dem nicht die Richtigkeit dieser Angaben, sondern

glaubt vielmehr, dass in der Zeit nach der De-
cemviralgesetzgebung und dem Consulate des Va-
lerius und Horatius (305 = 449), da man die in

den Concilia plebis stimmberechtigten Prole-

tarier von den Centuriatcomitien nicht mehr habe
ausschliessen konnen, diesen eine Centurie ein-

60 geraumt worden sei. Ahnlich ist die Auffassung

S o 1 1 a u s (Altrorn. Volksversamml. 346—351.

616—622), Sehillers (Rom. Staatsaltertiimer

154) und H e r z o g s (R5m. Staatsverf. I 40.

363. 406. 1027), nur mit dem Unterschiede,

dass dieser die Heranziehung der Proletarier

mit einem MinimalvermQgen von 4000 As zum
Dienst in den Legionen viel spater ansetzt als

Lange, namlich an das Ende des zweiten pu-
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nischen Krieges, indem er hiedurch das Steigen

der Bevolkerungszahl innerhalb der J. 208—204

yon 137 000 auf 216 000 warfenfahige Burger er-

klart (vgl. audi Herzog Comment. Mommsen.
136—139). Dagegen weist Momm a en (St.-R.

Ill 285) die proletarii wie die capite censi in

die Centurie der accensi velati und lasst diese

zusaromen mit der funften Klasse, nicht nach der-

selben stimmen (vgl. Pest. p. 257 von Momm-
sen a. a. 0. folgendermassen erganzt: [quinjtanam 10 kniipften.

dere Gruppen, z. B. der Senatorenstand, kamen
bei diesem Begriffe nicht in Betracht. Inst. I

16, 5. Da der Begriff des caput sich vom status

kaum unterschied (s. Caput), so ist auffallend,

dass eine blosse permutatio mit einer deminutio

auf eine Linie gestellt wurde. Es entsprach dies

aber den Eegeln des alten Kechtes, welche mit

jeder Anderung der Rechtslage hinsichtlich der

drei genannten Gruppen einen Rechtsverlust ver-

elassem [dicebant adcensos, quia Servius] rex

distributes centuriis in classes, quas quinque]

fecit, cum eas ord[inaret, quintae ob earn cau]-

sam de capite [censis adcensos adiecit, ut qui]

nihil praeter se hfabebant armatos sequerentur.

lAi]cilius sie meminit: quod . . . adeptus). Er
nimmt ferner im Gegensatze zuLange an, dass

samtliehe Proletarier, die auf weniger als 1500

As geschatzt waren, von der Steuer befreit ge

Die capitis deminutio maxima war der Ver-

lust der Freiheit, der die Rechtsfahigkeit_ nicht

bios verminderte, sondern vernichtete. Dig. IV

5, 3, 1 : servile caput nullum ius habet ideoque

nee minui potest. Inst. I 16, 4 (vgl. hierzu

Caput). Diese starkste C. d. konnte durch feind-

liche Gefangenschaft oder auch zur Strafe ein-

treten, s. Captivitas und Servitus poenae.

Als capitis deminutio media oder minor gait

wesen seien (St.-B. Ill 237), indem er sich auf 20 der Verlust des Biirgerrechts und der mit ihm

Cicero de rep. II 40. Gellius XVI 10, 10 und auf

das Civilrecht beruft, nach welchem als vindex

fur den steuerfahigen Burger (assiduus oder loeu-

ples) nur ein ebenfalls steuerfahiger, fiir den nicht

steuerfahigen (proletarius oder capite census) jeder

Biirger eintreten kann (Zwolftafelgesetz bei Gell.

XVI 10, 5 Assiduo vindex assiduus esto. Pro-

letario iam civi quis volet vindex esto. Lex Ruhr.

1. 21. Lex Colon. Iul. Genet, c. 61). Demnach

verbundenen Befugnisse, s. Peregrinus und La-

tinus, ein biirgerlicher Tod, der jedoch nur die

Rechte des ius civile entzog, diejenigen des ius

gentium, die auch dem peregrinus zustanden, un-

beriihrt liess. Dig. XLVIII 19, 17, 1 (Leonhard
Inst. 189 § 47 LTI). Der Austritt aus der Biir-

gerschaft konnte freiwillig geschehen, z. B. bei

dem Eintritte in eine eolonia Latina, oder auch

zur Strafe; so bei der aqua et igni interdictio.

bestreitet er, dass fur die Steuererhebung ein 30 Dig. IV 5 de capite miniate frg. 5 pr. § 1.

Unterschied zwischen capite censi und proletarii

gemacht worden sei; fiir die Dienstpflicht leugnet

er ihn zwar nicht, erklart ihn aber als ,eine neben

dem allgemeinen Sprachgebrauche stehende Be-

sonderheit der Militarsprache' (St.-R. Ill 238, 2).

Bei der Diirftigkeit der Quellen, deren Nach-

richten uns teilweise nur von dritter Hand oder

verstummelt vorliegen, ist es schwer zu entschei-

den, welche der vorgetragenen Ansichten sich der

Als capitis deminutio minima wird endlich

jeder Austritt aus dem bisherigen agnatischen

Familienverbande erwahnt, mit dem alle Rechte

fortflelen, die eine Zugehorigkeit zu diesem Kreise

voraussetzten ; vgl. Cic. top. VI 29. Dig. IV

5, 6. Die einzelnen Falle der e. d. minima
waren: 1) die Hingabe einer Haustochter in die

eheherrliche Gewalt (manus) ihres Gatten (datio

in manum). Die Tochter schied aus ihrer agna-

Wahrheit mehr nahert. Lange scheint uns zu-40tischen Familie aus und trat zu ihrem Gatten

viel aus der Uberlieferung herauszulesen, zuviel

eigene Combination hineinzutragen ; Mommsen,
der das Staatsrecht als fertiges System vortragt,

hat der historischen Entwicklung vielleicht nicht

gentlgend Rechnung getragen. Indessen kann die

Atiffassung eines jeden der genannten Gelehrten

nur aus der Betrachtung des gesamten Systemes

heraus voll gewiirdigt werden, in welches sich die

einzelne Institution wie ein Glied der Kette ein-

in die rechtliche Stellung einer Haustochter, s.

Manus. 2) Der Eintritt eines gewaltfreien Mad-

chens oder einer gewaltfreien Witwe in die ma-
nus des Gatten (eonventio in manum) hatte die-

selben Rechtsfolgen. 3) Die Hingabe eines Haus-

kindes in die Gewalt eines neuen Hausvaters (datio

in adoptionem, s. Adoption Nr. 2). 4) Der Eintritt

eines Gewaltfreien in die vaterliche Gewalt eines

andern, s. Adrogatio und Adoption Nr. 2. Dem

reiht; hier, wo sie aus dem Zusammenhange ge- 50 adrogatus folgten seine Hauskinder in die Familie
" " des adrogator. Dig. IV 5, 3 pr. 5) Das Aus-

scheiden aus der vaterlichen Gewalt ohne Eintritt

in eine neue (emancipatio). 6) Die Hingabe eines

Hauskindes in das mancipium (im spatromischen

Recht verschw.unden), Gai. 1 162 (s. Mancipium).

Die emancipatio und die datio in manum
mo'gen in der altestcn Zeit vornehmlich dann

vorgekommen sein, wenn ein Haussohn in eine

mit Biirgerrecht ausgestattete Colonie zog. Dann

lost betrachtet wurde, miissen wir unser Urteil

zuriickhalten und uns auf den Bericht iiber die

bedeutendsten Darsteliungen dieses Gegenstandes

beschranken.

Durch die Umgestaltung, welche das rOmische

Heerwesen unter Marius erfuhr, wurden auch die

capite censi zur Aushebung aufgerufen und in

die Legionen eingereiht, Sail. lug. 86, 2. Val.

Max. II 3, 1. Pint. Mar. 9. Gell. XVI 10, 14

Flor! I 36, 13. Quintil. decl. 3, 5. Laur. Lyd. 60 mag sein Hausvater ihn von der vaterlichen Ge

de mag. I 48. Iul. Exsuper. 2. [Kubler.]

Capitis deminutio ist nach Inst. I 16 pr.

eine status permutatio, d. h. eine Anderung der

Stellung innerhalb einer der drei Hauptgruppen

der altromischen Volksgemeinde, d. i. der Gruppe

der Freien, der Burger und der agnatischen Ver-

wandten. Dig. IV 5, 11 : tria enim sunt quae

habemus, libertatem, civitatcm, familiam. An-

wait befreit und seine Kinder ihrem Vater in

uessen Hausberrschaft hingegeben haben. Hier

ergab sich der Austritt aus dem heimischen Ver-

wandtschaftskreise aus seiner Veranlassung. Die

Kraft der datio und der eonventio in manum
sowie der datio in mancipium beruhte auf dem
Grundsatze, dass niemand zugleich in zwei agna-

tischen Familien stehen konnte, Bei der Hingabe
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der Tochter in die manus des Schwiegersohnes

ebenso wie bei der datio in adoptionem wurde

der Verlust der bisherigen Familienrechte durch

den Erwerb einer neuen Familie, bei der eman-

cipatio durch den Gewinn der Gewaltfreiheit aus-

geglichen. Eine handgreifliche deminutio der

Rechtslage trat also nur bei der eonventio in

manum und bei der adrogatio ein. Man suchte

daher die Anwendung des Ausdruckes C. d. auf

die emancipatio dadurch zu rechtfertigen, dass 10

bei ihr der emancipatus in dem Scheingeschafte,

das ihm zur Freiheit verhalf, zunachst in eine

imaginaria servilis causa kam, Dig. IV 5, 3, 1,

s. Emancipatio. Diese Erklarung passte auch

auf die datio in adoptionem (s. Adoption Nr. 2),

nicht aber auf die datio und eonventio in manum,
zwei Geschafte, die iibrigens in der Kaiserzeit

zugleich mit der manus verschwanden, s. Manus.
Hiernach hat also nicht die imaginaria servilis

causa des aus der Familie Austretenden, sondern 20

der Verlust der agnatischen Verwandtschaftsrechte

der e. d. minima ihren Namen gegeben. Dieser

Name rechtfertigte sich noch mehr dadurch, dass

grundsatzlich mit den agnatischen Verwandtschafts-

rechten auch die privata iura in Wegfall kom-
men sollten, Dig. IV 5, 6, eine Regel, die von

vielen Ausnahmen durchlochert war und im neue-

sten rSmischen Rechte keine praktische Bedeutung

mehr besass. Von vom herein bezog sie sich

nur auf die iura civilia (civilis ratio naturalia 30

iura corrumpere non potest Dig. IV 5, 8). Darum
blieben auch alle solche Forderungen des von der

c. d. minima Beriihrten in Kraft, die nach rOmi-

scher Auffassung eine naturalis praestatio hatten,

wie die actio de dote Dig. IV 5, 8 und 9, auch

alle Rechte, denen die Natur einer Biirgerpflicht

anhaftete, wie der tutela Dig. IV 5, 7, 1. Der
Niessbrauch (ususfructus s. d.) und der usus

(s. d.) erloschen durch c. d. minima, bis Iusti-

nian dies aufhob (Cod. HI 33, 16, 2. Inst. II 4, 40

3), dagegen gait das Gegenteil bei den beschrank-

teren Nutzungsrechten der liabitatio (s, d.) und

der operae (s. d.) servorum, Dig. IV 5, 10 quia

tale legatum (habitationis) in facto potius quam
in iure consistit, ein Satz, der weniger eine Be-

griindung bietet, als einer solchen bedarf (wahr-

scheinlich waren diese Rechte weniger auf eine

dauernde, als auf eine gelegentliche Ausubung
berechnet, Leonhard Inst. 292 § 84 V). Die

Schulden des capite deminutus erloschen aller- 50

dings und bestanden nur ausnahmsweise fort,

Dig. IV 5, 2, 3, doch brach der Praetor diesem

Gmndsatze dadurch seine Spitze ab, dass er alle

Forderungen gegen den capite deminutus durch

Einsetzung der Glaubiger in den vorigen Stand

wiederherstellte. Gai. IV 38. Dig. IV 5, 2. 1.

Dieser eigenartige Einfluss des Austrittes aus

der agnatischen Familie auf die gesamte Rechts-

lage beweist, dass man einen solchen in altester

Zeit als einen Abbruch der gewohnten Lebens- 60

weise und der bestehenden wirtschaftlichen Be-

ziehungen auffasste. Das ius civile erwartete

daher grundsatzlich vor jedem Austritte aus der

agnatischen Familie eine Abwicklung der Schuld-

verhaltnisse und einePreisgabe peraiinlicherdauern-

der Nutzungsrechte , ein Grundsatz, der immer
unpassender werden musste, je seltener die c. d.

minima von einer thatsiichlichen LoslOsung aus

der bisherigen wirtschaftlichen Lage begleitet

war, und der iiberdies gegen die Glaubiger der

capite deminuti eine grosse Harte enthielt.

Litteratur: E. Simson Ad Dig. de cap. min.

legem 11 exerc, Regimont. 1835 und die Recen-

sion in der Ztschr. f. Altertumswissensch. 1836

nr. 82 S. 660ff. S chilling Lehrb. f. Inst, und Ge-

schichte des R. R. II 91ff. Zimmern Rom. R.-

G. I 420ff. v. Savigny System des heut. rOm.

R. H Beil. VI 493ff. und dazu Puchta in Richter

und Schneiders Jahrb. 1840, 687ff. Rudorff
Rom. R.-G. II 407. Perniee Labeol 172ff. Buhl
Salvius Iulianus 252ff. Puchta-Kriiger Inst. 1°

II 116ff. 297. 381. 390. H. Kriiger Geschichte

der cap. deminutio, 1887 und dazu Kip p Ztschr.

der Savignystiftung , roman. Abteilung IX 159.

Mitteis in Griinhuts Ztschr. XV433ff. Karlowa
R. Rechtsgeschichte 1111411. Schulin Geschichte

d. rOm. Rechts 32ff. 166. 177ff. 191. 241. 249ff.

252, Mommsen R. St.-R.a III 7ff. 45. Cuq Les

institut. juridiques des Romarns 1891, 199. Leon-
hard Inst. 210 § 55 HI. 228 § 61 Anm. 6. 292

§ 84. S. auch oben 'Axip.la. [Leonhard.]

Capitium. 1) Stadt in Sicilien, noch jetzt

Capizzi, Cic. Verr. Ill 103 (Capitina eivitas).

Ptol. IH 4, 12 (KaxvTiov). S. CIL X 7462.

[HulsenJ

2) In alterer Zeit (Laberius bei Gell. XVI 7,

9. Varro de 1. 1. V 131 und bei Non. 524, 25)

und noch im 3. Jhdt. (Ulpian. Dig. XXXIV 2, 23,

2) ein von den Frauen fiber der Tunica getragenes,

nur den OberkOrper und die Arme bedeckendes

Kleidungsstiick. Den Namen leitet Varro richtig

von eapere ab, quod capit pectus.

3) Bei Spateren die HalsOffnung der Tunica

oder eines sonstigen Gewandes. Hieron. ep. 64,

14. Mvthogr. ed. Bode I 147. II 202. Vulgata

Exod. 28, 32. 39, 21; Job 30, 18. Aus dieser

spateren Bedeutung des Wortes wird zu schliessen

sein, dass auch das C. Nr. 2 ringsum geschlossen

war und mit einer solchen Offnung iiber den Kopf

gezogen wurde. Unklar bleibt, was sich der Schol.

Iuv. 3, 81 gedacht hat, wenn er conehylia (Pur-

pur) mit C. erklart. [Mau.]

Capito. 1) Quaestor von Cyrene unter Augu-

stus, Cohen I* Augustus nr. 798. 799. [Groag.]

2) Schulredner aus der Zeit des Augustus,

Freund des alteren Seneca (Senec. contr. X pr.

12); Proben seiner Beredsamkeit Senec. contr.

VII 2, 5—7. IX 2, 9—10. [Stein.]

3) Centurio in Iudaea unter Gessius Floras,

Joseph, bell. Iud. II 298. 300.

4) .... [Cljufstuminaj Capito, [Illlvir via-

rum curan]darum, trib(unus) [leg(ionisj] . ..

quaestor, CIL IX 731 Larinum (nach seinem Tode

gesetzte Inschrift). [Groag.]

a) Capito, Praefectus praetorio unter Probus

im J. 276 n. Chr., Hist. Aug. Prob. 10, 6.

[Stein.]

6) S. Antonius Nr. 42, Ateius Nr. 7—10.

Betilienus Nr. 3, Claudius, Clodius, Cos-

sutianus, E gnat ius, Fonteius,Herennius.
Iavolenus, Insteius, Iulius, Lucilius, Ne-

ranius
T
Octavius, Oppius, Sinnius, Statius,

Tullius, Valerius, Vergilius, Verginius.

7) Cognomen folgender Consuln der Kaiserzeit

:

a) C. Ateius Capito, cos. suff. 5 n. Chr. mit

C. Vibius Postumus.
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b) C. Fonteius Capito , cos. ord. 12 n. Chr. zu einem rOmischen Seitenstticke der olympisclien
mit Germaniciis Caesar. Spiele machte (KantTwfaia 'OM/jjaa CIG 2180 b;

c) C. Fonteius Capito, eos. ord. 59 n. Chr. vgl. Censor. 18, 4 quare agon et in Elide Iovi
mit C. Vipstanus Aproniarms. Olympio et Romae Capitolino quinto quoque

d) Fonteius Capito, cos. ord. 67 n. Chr. mit anno redeunte celebratur). Der Siegespreis war
L. Iulius Rufus. ein Eichenkranz (Stat. silv. V 3, 231. Iuv. VI

e) Sex. Neranius Capito, cos. suff. wahrschein- 387. Mart. IV 1, 6. 54, 1. IX 23, 5), das Preis-

lich 71 n. Chr. mit L. Acilius Strabo. richteramt iibte der Kaiser selbst in griechischer
f) C. Tullius Capito Pomponianus Plotius Fir- Tracht (crepidatus purpureaque amietus toga

mus, cos. suff. 84 n. Chr. mit C. Cornelius Gal- 10 graecanica, eapite gestans eoronam auream eum
lioanus. [Groag.] effigie Iovis ae Iunonis Minervaeque Suet. Dom.

8) . . . nog Kaxharv, athenischer Archon, wohl 4) unter Assistenz des Flamen Dialis und der
im 2. (oder Anfang des 3.) Jhdt., CIA III 1205. AngehOrigen des Hauspriestertums der Sodales Fla-

Mit ihm ist wohl identisch der Archon Kapi- viales (Suet. Dom. 4; vgl. Herodian. I 9, 2 &earfjg

ton CIA III 761: Dumont Fastes e"ponym. de xai d&lo&hrjg oiv xolg lomoTg Isqevoiv, ovg sx
d'AthSnes 50. [v. Schoeffer.] jcegtodcor XQ°vov f\ rd^tg xaXsl, 6 fiaoiAsvg ylvercu.

9) Verfasser eines sehr niichternen Epigramms CIL IX 2860 . . eoronatus est inter poetas latinos

der Anthol. Pal. V 67, welches in dem Rufinus- omnibus sententiis iudicum). Vertreten waren
teil (vgl. Stadtmiiller Anth. gr. p. XXVI) er- alle drei bei den griechischen Agonen iiblichen

lalten ist. Ob der Verfasser mit einem der sonst 20 Arten von Kampfspielen, gymnische, hippische
bekannten Trager des Namens identisch ist, ist und musische (quinquennale certamen Capitolino
ganz ungewiss. [Reitzenstein.] Iovi triplex, musicum equestre gymnieum Suet.

10) Capito aus Lykien (FHG IV 133. 134) a. a. O.), dass uns von Siegern im Wagenrennen
schrieb'icrot>{>»*a, historischen Inhalts, vgl. Steph. kein Zeugnis erhalten ist, beruht wohl nur auf
Byz. s. Wlfia&a, in acht Biichern ; Stephanos citiert Zufall ; fur die andern beiden Arten der Agone
bis zum 6. (s. Kavivdava. Movxtaadg), das vermeint- schuf Domitian mit grossem Aufwand neue Pracht-
liche Citat aus dem 15. (Wijj,a9a) beruht auf einer gebaude, fur die musischen Darbietungen das
falschen Lesart der Aldina. Der Stoff war unter Odeum (s. d.), fiir die athletischen Vorfiihrungen
den Kaisem Zeno dem Isaurier (474—491) und das Stadium (s. d.) ; die Zeit des Agons war der
Anastasios I. (491—518) sehr actuell und es ist 30Sommer (nach Herodian VIII 8, 3 fallt im J. 238
recht wahrscheinlich . dass C. unter letzterem die Ermordung des Pupienus Maximus und Bal-
schrieb, so dass er ein alterer Zeitgenosse des binus in die Zeit der C.; sie geschah aber im
Stephanos ware ; unsicher ist freilich, ob der Steph. Juni oder Juli, s. die Tabelle Bd. I S, 2623f.),

Byz. s. Witiotia genannte Konon von Psimatha mit Manche Gattungen der Kampfe wurden bald nach
dem streitbaren Bischof von Apamea identifleiert Domitians Zeit wieder" aufgegeben (Suet. a. a. O.
werden darf, der, selbst ein Isaurier, an dem Auf- fiihrt als zu seiner Zeit nicht mehr ubliche Be-
stand seiner Landsleute gegen den Kaiser Ana- standteile der urspriinglichen Festfeier an: cer-

stasios(492—497) sothatigen Anteilnahm (Euagr. tabant enim et prosa oratione graeee latineque,
III 36. Theoph. p. 138 de Boor). Ob und wie der ae praeter oitharoedos ehorooitharistae quoque et

von Suidas aufgefuhrte TiteliZspt Avxiag xalllap,- 40 psilocitharistae ; in stadio vero cursu etiam vir-
<pykias mit den 'Iaavgixd zusammenhing , lasst gines), aber auch nachher war das Programm noch
sich nicht bestimmen. Suidas nennt ferner noch sehr reichhaltig und mannigfaltig und umfasste
eine Merdyoaotg rf)g sjiiTOfifjg EvtQOJtiov 'Pa>- nicht nur alle in Griechenland iiblichen Arten
fiaiaxi imrsfiovTog Aifiiov rdv'PcofiaTov, auf welche gymnischer und musischer Kampfe (Sammlung
man, vielleicht zu vorscbnell, die Reste einer von der Siegerinschriften und sonstigen Zeugnisse bei
der des Paianios abweichenden griechischen t)ber- Friedlander Sittengesch. II 5 575ff. und bei
setzung des Eutrop, die sich bei Iohannes von Ruggiero Dizion. epigr. I364f.), sondem nament-
Antioehien, Suidas und Planudes finden, zurvick- lich auch als beriihmteste Nummem Wettkampfe
geffihrt hat; das Nahere s. unter Eutropius. sowohl in griechischer wie in lateinischer Poesie:

[Schwartz.] 50 in ersterem trat im J. 94 der nachher im 12. Lebens-
11) Epischer Dichter aus Alexandria, von dem jahre verstorbene Knabe Q. Sulpicius Maximus

Atben. X 425 c das zweite Buch seiner 'Egconxd unter 52 Bewerbern mit einem improvisierten
tmd VQI 350 c das vierte seiner vxonvrjpaza agog Poem von 43 Hexametern auf, das uns auf seiner
$d6nanjiov (den Sohn des Ptolemaios V. Epi- Grabschrift noch erhalten ist (IGI 2012; mit
phanes, vgl. Meineke Anal. crit. ad Athen. 155) Commentar bei Kaibel Epigr. gr. 618), in der
erwahnt. Es liegt kein Grund vor, die beiden Bewerbung um den Preis in lateinischer Poesie
Werke mit Nikolai (Griech. Litt.-Gesch. II 282) erlitt Statius in einem der drei ersten Agoen
fur identisch zu halten. [Sakolowski.] eine Niederlage (Stat. Silv. Ill 5, 31ff, V 3,

12) Aus Pannonien stammender Freigelassener 231) , und das gleiche Geschick hatte etwas
eines Arrius , wird auf seinem in Lubenheym 60 spater der Dichter P. Annius Floras (Flor. p. 183
gefundenen Grabstein (Gr uteri Inscript. ant. Rossb.). Bestanden haben die C. sicher bis zum
DCXXXIX 3) als argentarius (Silberarbeiter?) Beginn des 4. Jhdts., denn die Verordnung des
bezeichnet. [0. Rossbach.] Diocletian und Maximian Cod. lust. X 53 (Kr.

Capitolia (KajiercbXeia) oder agon Capitolinus 54), in der denjenigen Athleten, die eoronis non
hiess das hochberuhmte pentaeterische Fest, das minus tribus certaminis sacri, in quibus vel
Domitian im J. 86 (duodecimo eius et Serei Cor- semel Romas seu antiquae Graeeiae, ausge-
neli Dolabellae eonsulatu Censor. 18, 15) zu Ehren zeicb.net seien, die Befreiung von burgerliehen
descapitolinischenluppiterseinsetzteundgeradezu Leistungen zugesichert wird, meint mit dem
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eertamen sacrum Bomae, sicher die C; aber auch (Liv. V 50, 4. 52, 11), also eine Genossenschaft mit
Auson. profess. V 5ff. (p. 53 Peip.) Tu paene sacraler Bestimmung, errichtet auf localer Grund-
ab ipsis orsus ineunabulis Dei poeta nobilis, lage, vielleicht als Vertretuug eines — allerdings-
sertum coronae praeferens Olympian puer eele- nicht bezeugten — pagus Capitolinus (Momm-
brasti lovem wird mit grosser Wahrscheinlichkeit sen CIL I p. 206; Ephem. epigr. II p. 129;.
auf sie bezogen. S. im allgemeinen Friedlander St.-R. Ill 115, 2). Erwahnt werden die C. einige
a. a. 0. IP 437ff. 575-579. [Wissowa.] Male in der letzten Zeit der Republik und in

Capitolias (Ptol. V 15, 22 Kamxmliag. Itin. augusteischer Zeit, zum Teil in Verbindung mit
Ant. 196, 6. 198, 9. Tab. Pent. Hierocl. Synecd. der verwandten Mercuriales (s. d.): M. Furium
720 , 5 KajiercoXta. Geogr. Rav. II 14 p. 84. 10 Flaceum, equitem Romanum, hom,ine?n nequam
Notit. episc. V 113 Parthey KmttrwUaoa. Le Capitolini et Mereuriales de eollegio cieeerunt
Quien Or. christ. HI 715f.), Stadt im pstjor- Cic. ad Qu.fr. 115,2; A. Castricius Myrio . . -

danischen Palastina, nach Tab. Peut. zwischen mag(ister) coUeg(wrum) Lupercforum) et Capi-
Adraha und Gadara, 16 Millien von Adraha ent- Minor(urn) et Mercu,rial(ium) et paganor(um)
fernt, nach Itin. Ant. zwischen Gadara (MukSs) Aventin(ensium) CIL XIV 2105; Glesipus Ge-
und Neve (Nawa) an der Strasse nach Damascus ganius mag(ister) Capi[t(olinorum)] , mag(ister}
gelegen. Die Frage nach der Lage von C. ist Luperc(oruni) CIL I 805 = X 6488.
noch umstritten. Obige Angaben wurden an sich [Wissowa.]
allerdings (vgl. Schiirer Gesch. d. jiid. Volkes Capitolini ludi s. Ludi. .

n 93 Anm. 205) auf eine Lage nordOstlich von 20 Capitolinus. 1) Wird von Martial (X 101
Gadara weisen (ebenso bei Ptolemaios in gleicher aus dem J. 98) uber Gabba , den Spassmacher
Breite mit Hippos). Dennoch bleibt es das wahr- des Augustus, gestellt, ist demnach als eine Art
scheinlichste , dass der Ort, wie mehrfach ge- Hofnarr Traians anzusehen. [Groag.]
schehen, siidfetlich von Gadara zu suchen und mit 2) [Ca]pitolin(us), procurator) officfiorumf
dem heutigen Bet er-Ras zu identificieren ist, da [i]mp(eratorisJ Caes(aris) M. Aur(elii) Ant(b-
die alte Strasse von Gadara nach Damascus, wie nini) Aug(usti), Lanciani Silloge epigr. aquaria-
noch die heutige, der Terrainverhaltnisse halber 242 nr. 205. [Stein.]
wohleinen solchen Umweg gemacht haben durfte 3) Capitolinus, Consul ordinarius im J. 274
und die Ruinen von Bet er-Ras darauf schliessen n. Chr. mit Kaiser Aurelian , der damals zum
lassen, dass der Ort in alter Zeit bedeutend war. 30 zweitenmal Consul war (Cod. lust. II 44,1. De-
Nach der spateren Einteilung gehorte C. zu Palae- Rossi Inscr. christ. I 13). C. Iulius Capitolinus-
stina II (Hierocl. a. a. O.). Die Aera der Stadt heisst er nur in der gefalschten Inschrift CIL VI
(auf Mfinzen s. Eckhel III 328f.) beginnt im 3120*. [Groag.]
J. 97 oder 98 n. Chr.; ihre Griindung fallt also 4) Capitolinus s. Claudius, Cornelius,
in die Zeit des Nerva oder Traian. Nach den Flavins, Iulius, Mamilius, Manlius.
Mfinzen war die Stadt avrdvofiog, also nicht rO- 5) Iulius Capitolinus s. Historia Augusta,
mische Kolonie (Eckhel III 329. MionnetV G) Vicarius Thraciarum unter Kaiser Lilian
281ff.) , daher die Notiz des Juristen Paulus in (361—363), Chron. Pasch. p. 549. Theodor. h. e.

Digest. L 15, 8, 7, dass die Capitulenses wie III 1.

Caesarea nicht das voile ius Italicum hatten, 40 7) Hoher Beamter am Hofe zu Constantinopel
nicht wohl auf unser C, sondern auf Aelia Capi- um das J. 391. An ihn gerichtet Lib, ep. 946-
tolina gehen wird (vgl. Schiirer Gesch. d. jiid. 947. 952. Sievers Das Leben des Libanius 198.
Volkes I 547 und Reland Pal. 693 gegen Kuhn [Seeck.]
Die stadtische und biirgerliche Verfassung II 372). Capitolinus clivus, in Rom, der vom Forum
Spater war sie Bischofssitz. Die von Quandt auf den mons Capitolinus fiihrende Fahrweg (s.

(Judaea 40f.) vorgeschlagene Gleichsetzung mit den Plan S. 1535f.). Er beginnt beim Tiberius-
Raphana beruht nur darauf, dass Ptolemaios letz- bogen an der Nordecke der Basilica Iulia (12 nu
teren Namen unter den Stiidten des Dekapolis iiber dem Meere), windet sich um den Saturn-
nicht hat (s. d. Art. Raphana). Munzen von tempel herum, erreicht, nachdem er an der West-
Aurelius bis Macrinus s. bei Eckhel III 328f. 50seite der porticus deorum consentium entlang
Mionnet V 281—283; Suppl. VIII 192. De gestiegen ist (deren Ruckwand zum Teil durch
Saulcy 304—307 pi. XVI nr. 9. Inschriften die grossen Quadersubstructionen des clivus ge-
CIL VI 210. X 532. Ephem. epigr. IV 331. bildet wird), die Senkung zwischen den beiden
V 211. Reland Pal. 693. Ritter Erdkunde Hohen des Capitols (36 m.), hat also auf ca. 200 m.
XV 356. Raumer Pah 246. Seetzen Reisen 23 m. Steigung (1 : 8,7). .Ungefahr in der Mitte4-

IV 185ff. Kuhn Die stadtische und biirgerliche (nach Festus 344) miindete in den clivus ein zur
Verfassung II 372. Quandt Judaea und die Bergung des stereus ex aede Vestae dienender
Nachbarschaft im Jahrh. vor u. nach der Geburt angiportus, der mit der porta stereoraria ver-
Christi 40f. Schiirer Gesch. d. jiid. Volkes I schlossen war; er durfte also an der Westecke
547. II 93. Die Beschreibung der Ruinen von 60 der area, Saturni zu suchen sein. Die auf Cle-
Bet er-Ras s. bei Schumacher Northern Ajlun mens Alexandr. Protr. IV 51 beruhende Hypo-
154ff. [Benzinger.] these, dass hier ein Tempel der Fortuna gelegen

Capitolini. Als im J. 364 d. St. = 390 v. Chr. habe, ist unhaltbar; gl. Jordan Top. I 2. 64.
zum Andenken au die gluckliche Abwendung der Von der Einsattelung aus nahm der Clivus mit
Galliergefahr zu Ehren des Iuppiter O. M. ludi swei ferneren Windungen die Steigung bis zum
Capitolini (s. d.) eingerichtet wurden, griindete Eingang in den Hof um den Iuppitertempel (ca.
man zur Abhaltung dieser Spiele ein collegium 15 m. Niveaudifferenz auf 150 m. Liinge, alsc-
ex eis, qui in Capitolio atque arce habiiarent Steigung 1:10); doch fuhrte auch ein abkiir-
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zender Treppenweg von der Einsattelung (iuxta

lueum asyli, Tac. hist. Ill 71) direct hinauf zum

Tempel. Seit 174 war der Clivus mit Lava ge-

pflastert und vom Saturntempel bis zur Hohe

von Saulenhallen begleitet (Liv. XLI 27); dass

diese wenigstens in der oberen HiUfte die recbte

Seite des Weges flankierten, ergiebt sich aus Tac.

hist. Ill 71. Der altere Scipio errichtete 190

einen Bogen mit Statuen und "Wasserbecken in

Capitolium 1532

Hiihe sollen in der Urzeit einige Sacella des Ter-

minus (Cato bei Festus 162 = orig. I 23 ed. Jor-

dan. Ovid. fast. H 665. Liv. I 55. V 54, 7.

Dionys. Ill 64. Florus 11,7. Serv. Aen. IX

446. Augustin. civ. dei IV 23. Lactant. inst. I

20, 38), der Iuventas (Liv. V 54, 7. Dionys. Ill

69. Flor. I 1, 7. Augustin. civ. dei IV 23) und

des Mars (Augustin. civ. dei IV 23) gestanden

haben, deren Exauguration, als die Legung der
einen Bogen mit istatuen una vv assei ueciicu ™ u»ki., ^w^^^^—o—----> —

-
--- ° 5f,„„i,

Capitol* adeerms nam qua in Capitolium 10 l™^ente dea Iupp^p^ l»g«m, toch
^ ,-, /t' wvim a m .u w.hmiiMn. Prnflio-ip.ti irp.hindert sem soil; daher nocn sparer

escenditur (Liv. XXXVII 3, 7), also wahrschem-

lich tiber dem Clivus ; mOglicherweise stand iiber

dera Clivus auch der fornix Calpumius (s. o.

S. 1408). Wenn Hauser am C. erwahnt werden

{des Milo, Cic. pro Mil. 64), so miissen sie -word

in der Einsattelung gesucht werden. Vgl. Jordan

Top. I 2, 62. 78. 120. Eichter Hermes XVLII

(1883)118—128.616. XIX (1884) 322. Gilbert

Top. I 313—315. II 445—448. [Hulsen.]

Prodigien gehindert sein soil ; daher noch spater

ein Sacellum des Terminus in der Cella des Iup-

piter, eines der Iuventas in der Cella der Minerva

bestand (Dionys. Ill 69. Serv. Aen. IX 448. Plin.

XXXV 108; Augustin. civ. dei IV 23 spncht

auch von einem sonst nicht bezeugten des Mars).

Der Tempel der capitolinischen Gottertrias,

des Iuppiter Optimus Maximus, der Iuno und

Minerva, nimmt mit seinem Temenos (area Ca-

Capitolium. 1) Capitolium, CapitoUnm 20 pitolina) seit fruhester Zeit diese SttdhOho em,

TT- V.jL/.i, ™™ TJoio+fn er-heht Sfiine GTiiudune schreibt die Tradition fast ein-
mom in Rom. Nordwestlich vom Palatin erhebt

sich ein kleiner (Umfang ca. 1200 m.), zwei-

kuppiger Hiigel, der ursprunglich den westlich-

sten Auslaufer des Quirinalis gebildet zu haben

scheint und von diesem noch in fruhrOmischer

Zeit durch eine weit schmalere Einsenkung als

jetzt getrennt war. Er besteht aus grungraucm

Tuff, seine beiden Kuppen erbeben sich ziemhch

gleichmassig zu 46—49 m. ii. M., die zwischen

Seine Griindung schreibt die Tradition fast ein-

stimmig (Cic. de rep. II 36. Liv. I 38. 55. Dionys.

III 69. IV 59. 61. Plut. Popl. 13. Tac. "hist.

IV 72) dem Tarquinius Priscus zu (nur Euseb.

und Hieronym. ad a. Abr. 1303 nennen Numa

als Begriinder, Tac. hist. a. a. O. Servius Tullius

als Fortfiihrer des Baues). Geweiht wurde er am

13. September 509 v. Chr. durch den Consul Ho-

ratius (Polyb. Ill 22. Liv. II 8. VII 3. Plut.
gleichmassig zu 4o—« m. u. m., oie awiMaicu «™ ^

^

». ^ — --•• - -

fhnen liegende Senkung auf 36 m. Nach Nord-30Popl. 14; dass dagegen Tac. hist. IV 72. Dio
luncn iiegeiiuc uc g 1?i,„„„

* v or j aa t mi npnnpn. ist obne Gewabr)
westen fiel er im Altertum schroff ab zur Ebene

(12 m. ii. M.) des Campus Martius; vom Palatin

trennte ihn die sumpflge Senkung (13—14 m.)

des Velabrum. Der Hiigel gehort weder der Ur-

ansiedlung, dem palatinischen Rom, noch deren

erster Erweiterung, der Septimontialstadt, an; erst

als die latinischen Ansiedler auf dem Palatin und

die sabinischen auf dem Quirinal sich vereinig-

ten, wahlten sie, wie das Thai des Forum Roma

nys. V 25 das J. 507 nennen, ist ohne Gewabr).

Bis zum 2. Jhdt. v. Chr. scheint der Bau, im

wesentlichen unverandert, nur durch Ausschmiik-

kung mit Weihgeschenken und Kunstwerken be-

reicbert (Aufzilhlung bei Jordan I 2, 13—17),

gestanden zu haben. Erst nach dem aetolischen

Kriege wird von einer bedeutenden Reparatur

des ausseren (Censur von 179: Liv. XL 51, 3;

vgl. Plin. XXXV 14; von 174: Liv. XLI 27, 7;
ten, wamten sie, wie aas mai ues ruium »«» rg'- *"... """' — >

"" -

•

, , v»

num undComitium zu gemeinschaftlicher Markt- 40 von 159: Vellei. II 1 1. 3,1), nach dem B
j />„„:„v.i„„<-s4.+„ „,. aa„ j. a lfnnim iihorra.o-pn- p-inn des dritten punischen Krieges von emer tie

und Gerichtsstatte, so den das Forum fibcrragen

den, dem Palatin zunachstliegenden siidwestlich-

sten Auslaufer des Quirinals als Trager der gemein-

samen Citadelle und des Hauptheiligtums.

Nur der sudlichen Kuppe kommt, nach offi-

ciellem Sprachgebrauch, der Name C. (Kajierco-

hov, vgl. Jordan Top. I 2, 7 Aran. 1) zu. Frei-

lich wird. da schon in friiher Zeit der Gesamt-

berg (arx Capitoliumqiie) den zusammenfassenden

ginn des dritten punischen Krieges von_ emer Her-

stellnng des inneren Baues berichtet (Plin. XXXLU
57. XXXVI 185). Am 6. Juli 83 brannte der

Tempel vollstiindig ab (Cic. in Cat. Ill 4. 9. Sallust.

Cat. 47, 2. Dionys. IV 62. Tac. hist. Ill 72.

Plut. Sulla 22. Cass. Dio frg. 106, 2. Hieron.

zu Euseb. a. Abr. 1934. Cassiod. chron. p. 132

Momms. Obseq. 57). Sulla nahm die Wieder-

herstellung sofort in die Hand, erlebte aber die
berg (arx Uavitoliumq-ue aen zusaiiiuiejuasscimcu ""swu^ DU™„^-™-—-,

Namen mom CapitoUnm erhalt, allmahlich auch 50 Vollendung mcht mehr (Tac hist III 72. Plin

die Bezeichnung C. (als pars pro toto) nicht selten

fur den ganzen Berg gebraucht. tTber den angeb-

lichen Urnamen Tarpeius mans s. Jordan I 2.

8 und den Art. Tarpeius. Der Name C. wird

erklart, quod hie, cum fundamenta fofarmtur

aedis Iovis. caput humanum dieitur inventum

(Varro de L 1. V 41), bedeutet aber ohne Zweifel

nichts als den ,Hauptberg' jener geeinigten Stadt.

Das C. war seit altester Zeit durch kiinstliche

VII 138. Plut. Popl. 15. Val. Max. IX 3, 8);

die Dedication blieb dem Q. Lutatius Catulus

im J. 69 v. Chr. vorbehalten (Cic. in Verr. IV

69. Varro bei Gellius II 10. Liv. per. 98. Phlegon

Olymp. frg. 14). Der Tempel stand in dieser Ge-

stalt bis zum J. 69 n. Chr., wo er bei Gelegen-

heit der Kampfe zwischen den Anhangem des

Vitellius und des Vespasian in Flammen aufging

(Tac hist. HI 72. Plut. Popl. 15. Cass. Dio
Das U. war seit aitester ^eii uurcu mimu™ V

i«.; "«- -" - --— r .\ oncm v;^t^
Abschroffung der Felswande und durch Ummaue- 60 LXVI 10. Hieron. zu Euseb. a. Abr. 2089. Victor

rung befestigt (Jordan I 2, 126), auch mit der

Citadelle auf der Nordkuppe durch eine am Nord-

rand auf halber Hohe laufende Brustwehrmauer

(Reste an der Salita delle Tre Pile: Jordan 12,

123) verbunden. Den einzigen fahrbaren Zugang

zum Berge bildete der vom Forum zunachst auf

die mittlere Senkung und von dort auf das C.

fahrende clivus Capitolimts (s. d.). Auf dieser

Caes. 9). Der von Vespasian sofort in Angriff

genommene (Tac. hist. IV 53. Cass. Dio LXVI

10) und zu Ende gefuhrte (Tac. a. a. O. Plut.

Popl. 15. Victor Caes. 9) Neubau wurde im J. 80

wiederum durch Brand beschadigt (Cass. Dio

LXVI 24. Sueton. Dom. 8) und von Titus und

Domitian wiederhergestellt (Acta Arval. zum 7. De-

cember 80. Cass. Dio a. a. O. Plut. a. a. O.
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Sueton a. a. 0. Chronogr. a. 354 p. 146 Momms.).

Dieser wegen seiner Pracht hiiufig gepriesene Bau
hat dann trotz einiger Beschadigungen durch Blitz-

schlag und Brand (unter Commodus: Euseb. ad a,

Abr. 2204; sehr zweifelhaft die Angabe der Acta

Calepodii Act. SS. Mai II 499 unter Macrinus und
Alexander) die letzten Zeiten des westrOmischen

Reichcs iiberdauert. Anfang des 5. Jhdts. nahm
Stilicho die vergoldeten Bronzethiiren (Zosim. V
38), 455 Geiserich die. Halite der vergoldeten

Bronzeziegel des Daches (Prokop. Vand. I 5) ; doch

noch im 6. Jhdt. veranlasst die imponierende

Pracht des Erhaltenen den Cassiodor zu der Ausse-

rung : Capitolia celsa conscendere fioe est ingenia

humana superata vidisse (var. VII 6).

Im Mittelalter wurde der Tempel so griind-

lich zerstOrt, dass sogar sein Name in Vergessen-

heit geriet (s. dariiber Jordan I 2, 32f.) und
seine Lage zu einem vielumstrittenen Problem der

romischen Topographie geworden ist. Die Grund-

frage ist jetzt definitiv entschieden, es geniigt

dafiir auf Jordan Top. I 2, 65f. zu verweisen.

Die erhaltenen Reste beschranken sich fast aus-

schliesslich auf die grossartigen Fundamente : von

den seebs 5, 60 m. dicken Parallelmauern, welche

die Siiulenreihen des Pronaos trugen, sind beson-

ders die beiden ostlichsten zum Teil erhalten, von

den iibrigen nur Spuren (Aufnahmen Rosa Mon.

d. Inst. VIII 1865 Taf. XXHI. Jordan und
Schupmann ebd. X 1876 Taf. XXX a. Jordan
Topogr. I 64ff.; vgl. Richter Hermes XXII 19).

Diese bestatigep die Angabe des Dionys. IV 61,

dass der Tempel fast genau quadratisch, mit einer

Differenz von nicht ganz 15 Fuss (= 4,43 m.)

zwischen Lang- und Schmalseite gewesen sei (uber

die vielbehandelte Frage nach den Massen vgl.

besonders Richter Hermes XXII 17ff.; verfehlt

Holzapfel Hermes XXIII 477 und Degering
Nachr. Gottinger Ges. d. Wiss. 1897, 166). Zwi-

schen den zwei am besten erhaltenen Stereobat-

mauern fand man Reste einer wahrscheinlich zum
Deponieren von Wertgegenstanden dienenden Kam-
mer (Jordan Top. I 2, 81f.). Vom Hochbau sind,

abgesehen von einigen Resten der Gstlichen Cella-

mauer im ersten Stockwerk des Palazzo Caffa-

relli (unpubliciert), nur erhalten einige Fragmente
der riesigen kannellierten Saulenschafte aus pen-

telischem Marmor (Lanciani Bull. com. 1875,

185. Jordan Top. I 2, 72) und ein Stuck der

Basis, endlich ganz neuerdings gefunden die untere

Halfte eines colossalen korinthischen Kapitells

(Not. d. scavi 1897, 60). Fur die Reconstruction

des Baues in seinen verschiedenen Phasen sind

wir daher angewiesen auf die Beschreibungen der

Autoren und auf die Relief- und Miinzdarstellungen.

Der alteste Tempel war nach etruskischem

Stile gebaut: eine weitraumige Vorhalle, drei

Reihen von je sechs Saulen, nahm fast die Halfte

des Areals ein; hinter ihr Offneten sich die drei

C'ellen (in der Mitte Iuppiter, links Iuno, rechts

Minerva), fiankiert beiderseits ' von einfachen

Saulenhallen. In der Cella des Iuppiter stand

das thonerne Cultbild (Plin. XXXV 157), thfinern

war auch die Quadriga auf dem Giebel (Plin.

XXVm 16. Plut. Popl. 13. Festus 274) ; ebenso

das Bild des Summanus in fastigio (Cic. de div.

110: vielleicht dasselbe gemeint bei Plautus Trin.

83; Men. 941, wo aber Iuppiter genannt wird;

vgl. Jordan I 2, 98f.) und ohne Zweifel der

gesamte ornamentale Schmuck des Baues (Funde
architektonischer Terracotten auf dem C. No-
tizie d. scavi 1878, 235. Bull. com. 1896, 119.

189 und Taf. XII. XIII; freilich ist die Zuge-

h8rigkeit zum grossen Tempel zweifelhaft). Am
Giebel hingen seit 193 vergoldete Rundschilde

(elipei Liv. XXXV 10, 12); die Cella erhielt

nach dem dritten punischen Kriege einen Mar-
10 morfussboden (Plin. XXXVI 185), ihr Decken-

getafel wurde 142 v. Chr. vergoldet (Plin. XXXIII
57). Unvollkommene Abbildung der Tempelfront

auf einem Denar des M. Volteius (Bab el on II

565. Jordan I 2, 88).

Der Bau des Catulus war mit Benutzung der

alten Substructionen, also genau in denselben

Grundrissdiroensionen ausgefiihrt (Dionys. IV 61),

auch der Versuch, die Area ticfer zu legen, schei-

terte , weil die unterirdischen Schatzkammern

20 (favisae) hinderlich waren (Gellius II 10, daraus

Nonius 112). Dagegen war cr im Material viel

prachtiger; die Saulen von pentelischem Marmor
liess Sulla von dem unvollendeten Tempel des Zeus

Olympios in Athen herbeifuhren (Plin. XXXVI
45), das Gebalk war, wegen der weiten Saulen-

stellung, aus Holz (Vitr. Ill 2, 5), das Dach mit

vergoldeten Bronzeziegeln gedeckt (Plin. XXXIII
57. Senec. contr. I 6, 4). Das Cultbild des Iup-

piter war, wie es scheint, eine dem olympischen

30 Zeus nachgebildete Sitzstatue aus Gold und Elfen-

bein (Jordan I 2, 25); zahlreiche Kunstwerke
griechischen Ursprungs schmiickten Tempel und
Vorhof (Jordan a. a. O. 26). Abbildungen auf

Denaren des Petillius Capitolinus s. Babelon
II 291f. Jordan I 2, 88.

Der Tempel des Domitian war gleichfalls auf

den Substructionen des urspriinglichen aufgebaut

und hatte auch nur Holzgebalk, vielleicht mit

vergoldeter Bronze bekleidet (Hulsen Rom. Mitt.

40 1888, 150ff.). Die Saulen waren wiederum aus

pentelischem Marmor (Plut. Popl. 15), das Dach
mit vergoldeter Bronze gedeckt (s. o.). Abbil-

dungen besitzen wir auf Miinzen des Vespasian

(Cohen 2 Vespas. 486—493), Titus (Cohen

2

Titus 242—245) und Domitian (Cohen2 Domit.

23. 172—175. 533. 534), ferner auf einem Relief

des Conservatorenpalastes (Righetti Descr. del

Campidoglio I 169. Helbig Museen Roms I

421, 542), sowie einem jetzt zum Teil in Paris

50 befindlichen, zum Teil nur aus alten Zeichnungen

bekannten Relief (Audollent Melanges del'e'cole

franc, 1889, 122. Hulsen Rom. Mitt. 1889, 250.

Michaelis ebd. 1891, 21f.). Vgl. Jordan I

2, 89f.

Der Platz des Tempels [area Capitolina) war

durch grosse Substructionen, die angeblich durch

Fronarbeit der Plebs unter den Tarquiniern her-

gestellt waren (Liv. I 56, 1. Cic. Verr. V 48)

und noch in der Kaiserzeit als ein staunenswertes

60 Werk galten (Liv. VI 4, 12), befestigt. Aus den

Resten lasst sich mit einiger Sicherheit nur seine

Ostgrenze feststellen, der hOchst wahrscheinlich die

in Via Monte Caprino gefundenen, der Axe des

Iuppitertempels parallel laufenden Quadermauern

angehoren. Diese sind von der Seite des Tempels

ca. 35 m. entfernt; nach Westen kann man die

Grenze schwerlich weiter als 30 m. von der Tem-

pelseite abriicken. Hinter dem Tempel kann nur
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ein schmaler Weg (denn dor Tempel konnte urn-

fahren werden, Plin. VIII 161, vgl. Jordan I

2 , 39) geblieben sein ; vor der Front ist eine

Ausdennung von mehr als 40—15 m. kaum denk-
bar. Die Gesamtfliiche der area Capitolina stellt

sich demnach auf ca. 1,5 ha.*); ziehen wir davon
die Grundflache des Tempels mit 3 300 qm. ab, so

bleibt noch iiber 1 ha. freier Raum, also geniigend
Platz fur kleine Heiligtumer, Statuen und Altare.

Eichters Versuch Hermes XVIII 115, die area
als raumlich sehr beschrankt darzustellen (schon

die Nachrichten iiber die am Tage der feriae La-
tinae stattfindenden certamina quadrigarum in
Capitolio, Plin. XXVII 45, oder dem von Cali-

gula begonnenen Bau eines Palastes in area Ca-
pitolina, Suet. Cal. 22, hatten davon abhalten
sollen), ist ebenso zuriickzuweisen, wie Gilberts
(Top. Ill 398) mit den ortlichen Verhaltnissen
nicht zu vereinigende Annahme, es habe auf der
Sudhohe des C. ausser der area Capitolina noch
einen weiteren freien Raum gegeben, auf dem
die politischen und anderen Versammlungen sich

Theatrum ;
,

Marcelli. / /

abspielten , und die kleineren Heiligtiimer zu
suchen seien. Im Innern scheint die Umfassungs-
mauer von einer Saulenhalle begleitet gewesen
zu sein (porticws in Capitolio Veil. II 1, 2. 3,

1. Tae. hist. Ill 72). Der Haupteingang zur

area Capitolina muss in der Mitte der Sudseite,

der Front des Tempels gegenfiber, gelegen haben ;

er war mit Thoren verschlossen (Tac. hist. Ill

71. Jordan Top. I 2, 37). An derselben Seite

10 lag die stets offene Porta Pandana (Varro de 1. 1.

V 42 und Solin. 113, wo der angebliche Urname
porta Satumia. Festus 363. Polyaen. VIII 25, 1.

Dionys. X 14; vgl. Jordan I 2, 122. Gilbert
329—331), welche zum Hinrichtungsplatze der

Hochverrater, dem Saxum Tarpeium (s. d.), fiihrte.

In der Nahe der rupes Tarpeia miindete auch

ein Stufenweg (centum gradus Tac. hist. Ill 71),

wahrscheinlich vom Aequimelium heraufsteigend.

Von den auf der Area gelegenen kleineren Heilig-

20 tumern werden haufiger genannt die Tempel der

Fides, der wahrscheinlich auf der hochsten siid-

westlichen Kuppe gelegen hat (Cato bei Cic. de

Massstab 1 : 4000.

off. in 104. Cic. de nat. deor. II 61. Liv. I 21,

4. Dionys. II 75. Val. Max. Ill 2, 21. Plin.

XXXV 100. Appian. bell. civ. I 16. Cass. Dio
XLV 17. Obseq. 68 (128). Fasti Arv. Amit. Paul,

ad Kal. Oct. Tabul. honest, miss. I. XIII. XVIII.
XIX, vgl. CIL in Suppl. p. 2034. Viestnik hrvats-

koga arheolosga drustva 1897. 3), und der Ops
(Cic. ad Att. VI 1, 17. XIV 14, 5. XVI 14, 3;

Phil, n 93. Liv. XXXIX 22, 4. Plin. XI 174.

Obseq. 3. 68 (128). Hemerol. Arval. ad Eal. Sept.

Diplom. honest, miss. XV. CILm Suppl. p. 1962).

*) Bd. II S. 1494 Z. 12. 13 verbessere: ca. 1 ha.,

die Sudhflhe [d. h. area Capitolina mit den Ab-
hangen] fast doppelt so gross.

Einander benachbart waren die Tempel der Mens
und der Venus Erucina, 215 geweiht, ersterer

von Aemilius Scaurus erneuert (Liv. XXIII 31, 9.

Plut. de fort. Rom. 10). Der Tempel des Iuppiter

Feretrius, in welchem die spolia opima aufge-

hangt wurden (Liv. I 10. IV 20. 5. Dionys. II

60 34. Festus epit. 92. 189 ; Abbildung auf einem

Denar des Lentulus Marcellinus Bab el on Cornel.

69) , wurde von Augustus erneuert (Mon. Ancyr.

IV 5. Nepos Att. 20). Zweifelhaft sind Heilig-

tiimer der Venus (Suet. Calig. 7) und der Fortuna
(Plut. de fort. Rom. 10. Clemens Alexandr. Pro-

trept. IV 51; vgl. Jordan I 2, 64). In der

Kaiserzeit kommen dazu ein kleiner Rundtempel
des Mars Ultor, von Augustus zur Aufnahme der
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parthischen Feldzeichen gebaut (Cass. Dio XLV
8; Abbildung auf Miinzen Cohen 2 August. 189

—

205; vgl. Jordan I 2, 46); ein Tempel des Iup-

piter Tonans, von Augustus am 1. September
22 v. Chr. geweiht (Mon. Ancyr. IV 5. Suet.

Aug. 29. 91. Cass. Dio LIV 1. Plin. XXXIV
78f. XXXVI 50. Hemerologia zum 1. September;

vgl. CIL P p. 328), nach Sueton a. a. O. nahe dem
Eingange des Temenos gelegen , moglicherweise

Senkung zwischen C. und Arx (jetzt Piazza del

Campidoglio), nach einer seit dem 16. Jhdt. ver-

breiteten falschen Ubersetzung des Ausdrucks
fie&ogiov bei Dionys. Halic. II 15 intermontiv/m

genannt, lag in friiher Zeit das der Tradition

nach von Romulus eingerichtete Asyl (s. Bd. U
S. 1885), sowie ein Tempel des Veiovis inter duos

lueos (Vitruv. IV 8, 4. Ovid. fast. Ill 429. Plin.

XVI 216. GeU. V 12. Hemerol. Praenest. ad Non.
auf den 1896 ausgegrabenen Fundamenten) ; ein 10 Mart.). Zwischen 78 und 60 v. Chr. wurde hier,

grosser (ingens) Tempel des Iuppiter Custos an
Stelle einer kleinen Kapelle des Iuppiter Conser-

vator, beide von Domitian zur Erinnerung an seine

Rettung im J. 69 erbaut (Tac. hist. Ill 74. Suet.

Domit. 5). Von heiligen Gebauden standen ferner

auf der area Capitolina : die easa Bomuli (s. d.),

die curia calabra (s. d.), das thensarium oder

aedes thensarum, im 2. Jhdt. v. Chr. auch noch
ein Archivraum unter Aufsicht der Aedilen (dyo-

nach der Forum sseite, der grossartige Bau des

Staatsarchivs (s. u. Tabularium) von Lutatius

Catulus errichtet; fur Neros Siege fiber die Parther

wurde im J. 62 ein Tropaeum und ein Bogen
medio Capitolini mantis erbaut (Tac. ann. XV
18); im iibrigen scheint die Senkung grossenteils

von Privatbauten eingenommen gewesen zu sein

(vgl. das collegium ex iis qui in Capitolio atque

aree habitant, Liv. V 50, sowie die Schilderung

f)av6fj.a>v za/uieTov , Polyb. HI 26, 1, vielleicht 20 des Vitellianersturms Tac. hist. JJI 71. Reste

identisch mit dem atrium publicum in Capitolio

Liv. XXIV 10, 9). Von den zahlreichen Altaren,

Gfltterbildern und Ehrendenkmalern auf der area
Capitolina konnen hier nur die wichtigsten her-

vorgehoben werden, fur die iibrigen mag auf J or

-

d ans Verzeiehnisse verwiesen werden. Altare: der

Isis und des Serapis (Cass. Dio XLn 26. Tertull.

apol. 6; sacerdos Isidis Capitolinae CIL VI 2247.

2248) ; des Iuppiter Victor (Cass. Dio XLVH 40,

unter der Treppe von Araceli gezeichnet von Ca-
n i n a gefunden beim capitolinischen Museum,
Bull. com. 1888, 330f.). Nach der Seite des

Comitiums hinab fuhrten die sealae Qemoniae,
welche beim Career miindeten (s. Gemoniae
sealae).

tiber die Topographie des C. vgl. besonders

Jordan Top. I 2, 1—154. Richter Top. 85
"" Gilbert Top. I 244—257. 268f. H 41 7f.

2); des Zeus Soter (Serv. Aen. VIII 651) oder 30 III 45. 381—400. Hulsen Rom. Mitt. 1889,

als^ixaxo; (Phlegon mirab. 6) ; des iulischen Kai-

serhauses (ara gentis luliae siebenmal in Mili-

tardiplomen vom J. 68—71; s. CIL IH Suppl.

p. 2034); vgl. Jordan I 2, 46f. 50f. Gotterbilder

:

Coloss des Iuppiter, sichtbar sogar vom Tempel
des Iuppiter auf dem Albaner Berge, geweiht von

Sp. Carvilius 293 (Plin. XXXIV 43); anderes Iup-

piterbild auf hoher Saule, seit 63 v. Chr. nach
Osten gewandt, ut solis ortum et forum curi-

249—255. 1891,103.104. 1892,290—292. 1893,

287. 288. Gatti Notizie degli scavi 1896, 161.

185. 369. 486. Bull. com. 1896, 116—120. 187

—189. [Hiilsen.]

2) Ist der Tempel des Iuppiter O. M. auf

dem capitolinischen Hfigel das religiose und poli-

tische Centrum der Stadt Rom (vgl. Jordan
Topogr. I 2, 37ff.), so begegnen uns in Nach-

ahmung dessen zahlreiche Capitolia auch in an-

amque conspiceret (Cic. in Cat. Ill 19 ; de div. 40 deren Stadten der Westhalfte des rOmischen Reichs.

I 20. Cass. "Dio XXXVII 9. 34. Obseq. 122);
des Liber pater (Militardiplom vom J. 70, CIL
III p. 849) ; des Iuppiter Africus (Militardiplome

vom J. 76 und 85, CIL HI p. 853. 855); vgl.

Jordan I 2, 14. 17. 46. 56. Ehrenstatuen : Jor-
dan S. 58f. An der inneren Umfassungsmauer wie

auch an den Basen der auf der Area stehenden Denk-

maler waren Bronzetafeln mit Staatsurkunden in

grosser Menge angeheftet; den Copierungsver

Aus historischer tfberlieferung oder inschriftlicher

Erwahnung kennen wir Capitole: 1) in Italien

in Capua (geweiht von Tiberius im J. 26 n. Chr.,

Suet. Tib. 40. Tac. ann. IV 57 ; vgl. auch Suet.

Calig. 57. Act. SS. Aug. VI 18), Histonium (CIL

IX 2842), Marruvium (CIL IX 3688), Beneventum
(Suet, gramm. 9), Falerio (CIL IX 5438), Ostia

(CIL XIV 32), Faesulae (CIL XI 1545), Verona

(CIL V 3332); 2) in Spanien in Hispalis (CLL

merkenamSchlussederMilitardiplome(<fesw*pta«»50il 1194); 3) in Africa in Segermes (CIL VJI1

et reeognitum ex tabula aenea, quae fixa estRomae
in Capitolio ad. .. oder in ) verdanken wir die

namenthche Kenntnis vieler Monumente auf dem
C. (Verzeichnis bei Jordan I 2, 56 und jetzt voll-

standiger CIL III Suppl. p. 2034). Mit dieser

Archivbestimmung hangt es vielleicht zusammen,
dass Normahnasse (wenigstens zum Teil) auf dem
C. geweiht und anfgestellt wurden (Wilmanns
Exempl. 2767. 2768. Priscian. de ponderib. 62

906 = 11167), Aelium (CIL Vffl 928 = 11205),

Karthago (CIL VIII 1013= 12464 u. a.), The-

veste (CIL VHI 1858 = 16504), Tagura (ebd.

10767 = 16849), Thamugadi (ebd. 2388), Uzelis

(ebd. 6339), Cirta (ebd. 6981. 6983), Numlulis

(Rev. archil. 1892, 214); 4) in Gallien und Ger-

manien in Narbo (Sid. Apoll. carm. 23, 41; vgl.

Auson. ord. urb. nob. v. 121ff. p. 151 Peip. Act.

SS. Mart. IX 373) und Augustodunum (Eumen.

Hist. Aug. Maximin. 4). Ob die von Eusebius und 60 pro rest, schol. 9). An andern Orten hat sich

Hieronymus ad a. Abr. 2202 (bezw. 2201) erwahn-

ten bibliotkecae, die zusammen mit vielen Teilen

der capitolinischen Bauten vom Blitz in Brand ge-

stcckt wurden, beim Iuppitertempel gelegen haben,

ist zweifelhaft (vgl. Jordan I 2, 30f. 60f.).

t)ber den Abhang des C. nach Siiden vgl.

Aequimelium Bd. I S. 598; iiber die Bauten auf

der NordhChe Arx Nr. 3 Bd. II S. 14931 In der

Pauly-Wissowa III

die Erinnerung an ein ehemaliges C. noch in den

Namen von Kirchen und Platzen erhalten, so in

Carales (S. Nieolaus in Capitolio), Florentia

(S. Maria in Capitolio), Nemausus (S. Stephanus

de Capitolio), Colonia Agrippina (S. Maria in

Capitolio), vor allem in Vesontio, wo der Name
Capitolium far den Platz zwischen Paulskirche

und Porta nigra sich bis ins 13. Jhdt. erhielt

49
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und neuere Ausgrabungen erhebliche Uberreste

des alten Tempela zu Tage gefordert haben (A.

Cast an Le Capitole de Vesontio et les Capitoles

provinciaux du monde Romain, 1869). Minder

sicher stent die Existenz derjenigen Capitole, die

nur durch die Martyrerakten bezeugt sind, so (unter

Weglassung ganz unzuverlassiger Angaben) Nola

(Acta SS. Jan. n 233), Abellinum (ebd. Mai. n
43), Ravenna (ebd. Jun. V 358), Aquileia (ebd.

Jan. II 462), Brixia (ebd. Febr. V 812. 816),

Tolosa (Ruinart Act. mart. sine. p. 109 u. a.),

Augusta Trevirorum (Acta SS. Jan. Ill 534 u. a.).

Principiell getrennt zu halten von diesen direct

bezeugten Capitolen sind die Falle, wo uns in

einzelnen Stadten Tempel und Priester, sei es des

Iuppiter 0. M. (Pagus Veianus CIL IX 1496;

Saepinum IX 2441; Peltuinum IX 3519; Aquae

Cutiliae IX 4663; Pompei CIL X 796 [vgl. dazu

A. Mau R8m. Mitt. XI 141ff., dessen Ausfiih-

mngen jedoch manches Bedenkliche haben] ;
Pu-

teoli X 1574 ; Suessula X 3764 ;
Formiae X 6073),

sei es von Iuppiter 0. M., Iuno und Minerva

(CIL X 5575 Fabrateria nova; VIII 1471 = 15513

Thugga; VIQ 2611 Lambaesis) begegnen; denn

es ist eine offene Frage, ob jeder Tempel der

capitolinischen GOttertrias auch als C. mi tech-

nischen Sinne anzusehen ist, immerhin spricht eine

nicht geringe Wahrscheinlichkeit dafiir. Wieder

unter einen andern Gesichtspunkt fallen endlicb

die Culte des Zeis KansrcbXtog in den Stadten der

Ostlichen Reichshalfte , so in Arsinoe (Wilcken

Hermes XX 1885, 430ff.), Korinth (Paus. II 4,

5), Antiocheia in Syrien (Liv. XLI 20, 9 u. a.),

Nysa (CIG 2943), Teos in Lydien (CIG 3074),

Smyrna (CIG 3153), Antiocheia am Maeander

(Miinzen Head HN 520), Beroia in Thrakien

(Dumont Melanges d'archeol. et d'hist. 353);

fur die Entstehungsgeschichte dieser Culte ist

es von Bedeutung, dass nach dem ersten mi-

thridatischen Kriege kleinasiatische Gemeinden

Weihungen an Iuppiter Capitolinus in Rom so-

wohl auf dem Capitol wie auf dem C. vetus

machen (CIL I 587—589 = VI 372-374; vgl.

Hiilsen Rem. Mitt. IV 1889, 252ff. 276. VI

1891, 103f.). Wirkliche Capitole fehlen im Osten

des Reiches vollstiindig, die einzigen Ausnahmen

bilden die via Tcout) Constantinopolis (s. d.) und

das hadrianische Nen-Jerusalem Aelia Capitolina

(s. Bd. I S. 481). Da die Stadte, welche wir

im Besitze von Capitolia tinden, mit wenigen und

spaten Ausnahmen (Carales [?], Histonium, Mar-

ruvium, Segermes, Uzelis, Numlulis) Colonien sind,

so ist die Vermutuug sehr ansprechend, dass etwa

bis auf die Allgemeinverleihung des romischen

Bfirgerrechtes durch Caracalla die Grtindung eines

C.s zu den Sonderrechten dieser bevorzugten Ge-

meindeE geherte, die ja effigies parvae simula-

craque populi Bomani (Gell. XVI 13, 9) zu sein

beanspruchten; die Capitolia sind dann in ana-

loger Weise auf den Westen des Reiches beschrankt,

me sich die Marsyasstatne als Symbol verwandter

Bedeutung fast ausschliesslich in den Colonien

des griechisch redenden Ostens nachweisen lasst

(Jordan Marsyas auf dem Forum in Rom, Berlin

1883, 16ff. 29f.; vgl. Mommsen St.-R, III 809f.).

Litteratur: E. Saglio Diet, d. antiqu. I 905f.

A. Castan a. a. 0. und Les capitoles provinciaux

du monde Romain, Besancon 1886. 0. K u li-

fe Id t De Capitoliis imperii Romani, Berolim

1883 (dazu 0. Seeck Wochenschr. f. klass. Philol.

1884, 36ff.). G. B. de Rossi Bull. arch. com.

XV 1887, 67f. E. Aust in Roschers Mythol. Lex.

II 789ff. Ruggiero Dizion. epigr. II 93—95.
[Wissowa.]

Capitolium vetus, Ort auf dem Quirinal in

Rom, mit einem Heiligtum des Iuppiter, oberhalb

des Floratempels (Varro de 1. 1. V 158. Martial.

10 V 22. VI 27. VII 73), wahrscheinlich die im

15. 16. Jhdt. als mons Apollinis et Clatrae be-

zei'chnete Bodenerhebung in der Nordostecke des

Quirinalgartens, welche unter Urban VHI. (1625

—1626) planiert wmde (Lanciani Bull. com.

1889, 390). Auf dem C. v. stauden vermutlich

die Weihinschriften (an Iuppiter optimus maximus

und das rOmische Volk) kleinasiatischer Gemeinden

aus dem mithridatischen Kriege (CIL VI 373.

374. Bull. com. 1887, 251), welche im 17. Jhdt.

20 und neuerdings am Nordabhange des Quirinals

ausgegraben sind. Vgl. Becker Top. 577. Hiilsen

Bh. Mus. XLIX 1894, 408. [Hiilsen.]
_

Capiloniana, Ort in Sicilien (vielleicht lah-

fundium eines Capito? s. Mommsen zu CIL

X 7041) an der Strasse von Catana nach Agrigent,

24 mp. vom ersteren, 67 vom letzteren; Itin.

Ant. 88. 94. Mannerts Vermutung = Ramacca

ist nicht zu beweisen, trifft aber die Gegend wohl

richtig. t
[Hiilsen]

30 Capitularium. 1) Die Kopfsteuer, welche

die Juden auf Befehl Vespasians an den Tempel

des Iuppiter Capitolinus zahlen mussten, wie sie

sie vorher an den Tempel in Jerusalem entrichtet

hatten; s. Fiscus Iudaicus. CIL VI 8604 ein

kaiserlicher procurator ad capitularia Iudae-

OTWfYb

2) Eintrittstaxe: CIL XIV 2112, 20f. [pla-

cluit universis, ut quisquis in hoc collegium

(das coll. Dianas et Antinoi in Lanuvium) in-

AQtrare voluerit, dabit kapitulari nomine HS c

nfumos et vi[ni] loni amphoram) (ob auch der

monatliche Mitgliedsbeitrag von fiinf Assen , der

unmittelbar darauf vorgeschrieben wird, als c
aufzufassen ist, weiss ich nicht; doch ist dies

sehr gut moglich). tber die Taxen fur den Ein-

tritt in Vereine und iiber die Befreiung von ihrer

Entrichtung Li ebenam Rom. Vereinswesen 171f.,

vgl. Schiess Die rem. collegia funeraticia (Miin-

chen 1888) 81.

50 3) Maklergebuhr : Innerhalb des Terntormms

des metallum Vipaseense gilt die Bestimmung

CIL XII 5181 Z. 12 : [qui maneipta sub prae-

cone venum] dederit, si quinque minoremve nu-

merum rendiderit, capitularium in singula ca-

pita fdenarios . . ., si maiorem numerum ven-

dijderit, in singula capita (denarios trcs) con-

ductors socio aetorive eius dare debeto
;
Ahnlicbes

Z 16f. Hubner Ephem. epigr. Ill p. 175. CIL

ri p. 796. [Kubitschek.]

60 Capitularius s. Capitulum Nr. 1.

Capitulum. 1) In einer Verordnung vom J. 382

(Cod. Theod. XI 16, 14) heisst es: capitidariae

sive. id rem, quam volumus intelkgi, communi

denuniiatione signemus, temonariae functionis.

Hieraus ergiebt sich, dass capitularius in der

heheren Sprache dasselbe bezeichnete, was man

vulgar temonarius nannte, woher auch Schrift-

steller, die sich eines klassischen Stiles befleissigen,
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wie Symmachus (IX 10, 2) und Ammianus (XVI
5, 14) nur von capitularius und c. reden. Folg-
lich ist Cod. Theod. XI 16, 15 eapituli atque
temonis necessitas als sv Sta Svotv zu fassen,
namentlich da Cod. Theod. XI 16, 18 in genau
demselben Sinne temonis sine eapituli onera stent.
Wenn Cod. Theod. VI 35, 3 die iiberlieferte Lesung
ist: ne exactorum vel turmariorum, quos capi-
tularios yocant, euram subeant vel obsequium
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.__
^

, —„ „„„ „„^w,m „„ »toj»™»( Hem aie uueitia^cu iBL, oesiem: aann, einen irei-
temonanorum vel prototypiae, so sind die Worte, 10 willigen Rekruten anzuwerben und dann das Geld,

von der Leistung der Protostasia (Cod. Theod. VI
35, 3. XI 16, 6. 14. 15. 18. 23, 3. 4), auch wurden
den Temonarii, wenn sie einen Deserteur zur An-
zeige brachten, zwei Jahre von ihrer Amtszeit er-

lassen (Cod. Theod. VTJ 18, 3).

Von der Protostasia unterscheidet sich die
Prototypia dadurch, dass sie nicht so sehr Real-
wie Personallast ist. Die Aufgabe desjenigen,
dem sie iibertragen ist, besteht darin, einen frei-

quos capitularios vacant als Glossem zu betrach-
ten, das zu temonariorum gehOrt, aber falschlich
zu turmariorum gestellt ist.

Capitula heissen diejenigen Einheiten der
Steuerrechmmg (Amm. XVI- 5, 14; vgl. Seeck
Rh. Mus. XLIX 630), von denen bei Aushebungen
je ein Eekrut zu stellen ist. Dieselben umfassen
eine bedeutende Anzahl jener kleineren Einheiten,
die man capita, iuga, millenae, eenturiae oder
^mnennt(s. Capitatio),_ ja es kommt nur aus- 20 ruckgehen. Wahrscheinlich war diese Art der
nahmsweise vor, dass ein einzelner Grundbesitzer
ein ganzes C. sein eigen nennt (Cod. Theod. VLT
13, 7 § 1). Gewo'hnlich ist zur Lieferung eines
Rekruten ein Consortium von Grundbesitzern ver-
einigt, unter denen fur einen bestimmten Zeit-
raum — wahrscheinlich fiir fiinf Jahre, jedenfalls
fur mehr als zwei (Cod. Theod. VII 18, 3) — ein
einzelner die Leitung {protostasia) zu iibernehmen
hat und dann capitularius oder temonarius heisst

welches er dafiir verwendet hat, von den Mit-
gliedern seiner Gemeinschaft beizutreiben. Da die
Kosten fiir diesen Zweck sehr verschieden sein
konnten und sich nicht immer controlieren liessen,

so wurde diese Leistung oft zu Unterschleifen
und Bedriickungen missbraucht , weshalb Valens
sie 375 aufhob (Cod. Theod. Vn 13, 7). Nach-
weisbar ist sie zuerst im J. 319 (Cod. Theod. VI
35, 3), wird also wohl auch auf Diocletian zu-

Rekrutenstellung zunachst fiir diejenigen Provin-
zen eingefiihrt, deren landliche BevOlkerung fur
nicht sehr kriegstiichtig gait und die daher spater
ihre Militarpflicht in Geld abkauften (Cod. Theod.
VII 13, 2). Zur Prototypia waren in erster Linie
die Decurionen verpflichtet, doch zog man auch
Senatoren dazu heran, was Mian verbot (Cod.
Theod. XI 23, 2). Diejenigen, welche sie leiste-

ten, werden von den Temonarii ausdriicklich unter-:»,,;,—: X74l ",„' u
""°Z '"""'™,,~ ucloou " c"> "C1UCU vuu uen icmonaruausorucKllcn unter

(Cod. Theod. VH 13, 7. XI 16, 14. 23, 1). Wie 30 schieden (Cod. Theod. VI 35, 3), doch folgt da
Valens im J. 375 verfugte, musste dieser von den
Mitgliedern der Gemeinschaft jahrlich 36 Solidi

(— 457 Mark) eintreiben, wozu jeder, den Temo-
narius selbst mit eingeschlossen , nach der Hohe
seiner Capitatio beizutragen hatte. War es ge-
stattet, die Rekrutenstellung in Geld abzulOsen,
so wurde jene Summe den Reichskassen einge-
zahlt; wenn nicht. so musste abwechselnd je einer
der Consortes den Rekruten aus seinen Colonen

raus noch nicht mit Sicherheit, dass nicht auch
sie den Titel Capitularii fuhrten. Jedenfalls ist

ein anderer fur sie nicht uberliefert. Mommsen
Herm. XXIV 239. [Seeck.]

2) In der Baukunst, ebenso wie capitellum und
xerpalfi (Pollux VII 121) oder xscpalis oder xio-
y.oavov (CIA 1322, 29. Pollux VII 121. Strab. IV
198 xwxQavov xoQiv&iovQfis) und inixoavov (CIA
H 1054, 43. 45. Le Bas 159 h, 17. 18. Pind.• ~

. .
-™ "^-•"•"K" «««> ocinc.i vuiuncii ii j.w±, to. to. lb r>as ioyn, 11. io. rinu

oder Inqmlinen stellen und empfing als Entschadi- 40 frg. 58. Eurip. Iph. Taur. 51), hauptsachlich Be
duner 30 Solidi. wahrend 6 dem Ans^^linKpTiiaTi wai^thitkt f,*iv A^-n «"k«V/1», -frt«™«i^„ at—i~idung 30 Solidi, wahrend 6 dem Ausgehobenen
selbst zur Einkleidung iibergeben wurden (Cod.
Theod. VII 13, 7; vgl. Symm. epist. IX 10, 2).

Neu ist an diesen Bestimmungen wohl nur die
H6he der Geldsumme ; im ubrigen durften sie auf
die Militarorganisation Diocletians zuruckgehen.
Jedenfalls erscheint schon unter diesem die Liefe-
rung von Rekruten als VermGgenslast (Lact. de
mort. pers. 7), Temonarii kommen im J. 295 in------ r— vi -wviiu-.i, ttu.u,uC,i uu v. ana in omgaumugeii , uer uonscnen \c. aoricum), aer
Ainca vor (Pass. S. Maximiliani bei Mabillon 50 ionischen (c. pulvinaium), der korinthischen (c.
Vetera. AtifllAcfsi Pari« 17Q3 1fi1\ nnJ Ma t>.^.+^ „ .'„j;.v \ ,._j j .i. i_:__i __. . .i • -

zeichnung fiir den oberen formalen Abschluss,
fiir die eigentiimliche Gestaltung, die das Kopf-
ende der Saulen nach dem Vorbild alterer vor-
griechischer und orientalischer Architecturstile bei
den Griechen und darnach bei den Italikern er-

halten hat. Es war je nach den vier grossen,
uns in der terminologischen Auffassung des Alter-
tums wesentlich nur durch Vitruv bekannten
Stilgattungen , der dorischen (c. doricum), der

Vetera Analecta, Paris 1723, 181), und die Proto
stasia wird in seinen Verordnungen schon vor
dem J. 293 erwahnt (Cod. lust. X 62, 3). Sie
gilt nicht als persSnliche Leistung, sondern als

Reallast des landlichen Grundbesitzes (Cod. lust.
X 42, 8), wahrscheinlich weil der Temonarius
mit seinem VermSgen fiir das Emlaufen der ge-
i'orderten Summe verantwortlich war und, falls

einzelne der Consortes nicht zahlten, den Defect

corinthium) und der etruskischen , verschieden.
Als besondere Formen hat man dazu neuerdings
das mykenische Capitell, den Vorlaufer des do-
rischen (Puchstein Das ion. Cap. 51), und das
aeolische, den Vorlaufer des ionischen (Kolde-
wey Neandria 41) erkannt. Endlich waren im
Altertum viele Ableitungen aus jenen Haupt-
formen, Mischnngen der verschiedenen architec-

tonischen El^mente (vgl. Vitruv. p. 88, 3 Rose),
„-_ „„. ^v^ow^o ...uu uuuui, urn wcicti wmsuieu jiipmeiiie ivgi. vitruv. p. e», 6 nose),
decken musste (vgl. Seeck Ztschr. f. Social- und 60 z. B. das halb korinthische , halb ionische sog,
Wirtschaftsgeschichte IV 298). Den Senatoren
wurde 361 das Privileg verliehen, dass ihre Guter
nur mit denen von Standesgenossen zur Gemein-
schaft eines C. zusammengelegt werden durften
(Cod. -Theod. XI 23, 1). Seitdem scheinen die
Praetoren jedes Jahres zugleich auch die Function
der Temonarii iibernommen zu haben (Cod. Theod.
VI 4, 21). Gewisse Amter und Wurden befreiten

Compositcapitell der rOmischen Architectur, und
neuere Entlehnungen aus den orientalischen For-
menkreisen, z. B. das Palmblattcapitell, sehr be-

liebt. Auch bei einfachen und schmucklosen Nutz-
bauten wurde das Kopfstiick der Stiitzen c. ge-
nannt, so das eichene auf dem Baum einer Kelter,

Cato agr. 18, 4. Nicht anders werden die Capi-
telle von Pfeilern, von Pilastern und von Anten
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geheissen haben, die sich in ihren Formen ent-

weder an die Saulencapitelle des ionischen und

des korinthischen Stiles anlehnen oder aus den

sog. Kymatien gebildet sind. Auch ganz einfache

Kopfleisten wie die an den Triglyphen und an

den Metopen sind als c. bezeichnet worden (Vi-

truv. p. 92, 18), als imxQavinSs; die glatt fort-

laufende kymatienffirmige BekrOnung der Wand
am Erechtheion, CIA I 322, 16. 23, wahrend die

ganz gleichartigen Glieder an den Epistylien und

an den Geisa individuellere oder allgemeine Be-

zeichnungen zu fiihren pflegen (taenia am do-

rischen, cymatium am ionischen Epistyl, corona

eum lysi an Sockeln wie Podien und Plutea,

Vitruv. p. 76, 25. 118, 11). Vitruv (p. 6, 4. 266,

8ff. 268, 12 Eose) braucht das Wort c. auch fiir

jzhv&tov an den Katapulten (vgl. H. Droysen
Heerw. u. Kriegfuhr. 194ff.), Varro r. r. Ill 5,

10 fur die runde BekrOnung an der tabula lit-

teraria. [Puchstein.]

Capitulum Hernicum (s. Plin. Ill 63 und

die Inschrift CIL XIV 2960; 'Eqvixcov noUivr)

Kanirovlov Strab. V 238) oder einfaeh Capitulum

(Lib. col. 232), Stadtchen der Herniker in Latium

adiectum, jetzt Piglio. Vgl. Mommsen CIL X
p. 590. [Hulsen.]

Capitum oder capitus (so Cod. lust.) ist eine

bestimnite Menge von Viehfutter (Amm, XXII 4,

9. Hist. Aug. Aurel. 7, 7), wahrscheinlich soviel,

wie nach einer Teichhchen Durchschnittsberech-

nung fiir ein Lasttier im Laufe des Jahres nOtig

ist. Jede Provinz und innerhalb derselben jede

Stadt hatte im 4. Jhdt. nach der Hohe ihrer Ein-

schatzung eine vorgeschriebene Menge von Capita

zu liefern (Nov. Val. 18 pr. § 5), die teils fur den

Haushalt des Statthalters und der iibrigen Provin-

cialbeamten verwendet wurden (Cod. Theod. VEI
5, 3), teils den sonstigen Staatsbediirfnissen dien-

ten. Denn jeder gemeine Cavallerist erhielt, wie

es scheint, ein C. (Hist. Aug. a. 0.), die Officiere

und Beamten eine grOssere Anzahl, die sich nach

der Hone ihres Eanges steigerte. Annonae und

Capita werden daher in der Regel zusammenge-

fasst als die Gesamtheit der Naturalbeziige, die

dem Staatsdiener zukommen, und meist von beiden

Arten die gleiche Zahl dem einzelnen Beamten zu-

gewiesen (Cod. Theod. VI 24, 1. VII 4, 13. 17. VIII

1, 10. 5, 3. X 1, 17. Cod. lust, I 27, 1 § 21ff. 2

§ 19ff. 52, 1. Edict. lust. 13, 3. Amm. XXII 4,

9). Bei den Heeren beflnden sich grosse Maga-

zine (horrea), aus denen beide von den Actuarii

taglich unter Soldaten und Officiere verteilt wer-

den (Cod. Theod. VII 4, 13. 17. VHI 1, 10). Bis

zum Ende des Jahres haben die Empfanger das

Eecht, ihre Beziige in den Magazinen liegen zu

laasen ; wenn sie aber bis dahin nicht erhoben

sind, werden sie confisciert (Cod. Theod. VII 4,

17). Um die Steuerzahler zu erleichtern, verfngte

Iulian, dass die Soldaten nur in den Winter-

monaten das C. empfangen sollten; im Sommer
mussten sie wahrscheinlich ihre Pferde auf die

Weide treiben (Cod. Theod. VII 4, 8). Doch diese

Bestimmung, sowie die andere, dass die Magazine

his zu 20 rOmischen Meilen von den Standlagern

entfernt sein durften und die Soldaten sich so

weit her ihre Fourage holen mussten (Cod. Theod.

VII 4, 7. 9), waren wohl nur vorubergehend. Im
6. Jhdt. wurden diese Naturalbeziige wenigstens
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bei den Beamten und Officieren meist in Geld

bezahlt (Cod. lust. I 52) , wobei_ nach der Be-

stimmung Iustinians fiir Africa ein C. mit 4 So-

lidi (= 51 Mark) berechnet werden sollte (Cod.,

lust. I 27, 1 § 21ff. 2 § 19ff.). [Seeck.]
^

Capomalva (Procop. de aedif. 281, 42 Kano-

/jaXfia), Castell in Dardariien. W. Tomaschek
Zur Kunde der Hamushalbinsel , S.-Ber. Akad-

Wien 1881, 496. [Patsch.]

10 Capora (Geogr. Eav. 178, 3), ein Ort, der

vermutlich an einer von Porolissum ausgehenden,

den dacischen Nordosten Tyra zu durchschneiden-

den Handelsstrasse lag (Kiepert Formae orbis

antiqui XVII p. 4, 39; vgl. J. Jung Mitt, des

Institute f. osterr. Geschichtsf. , Erganzungsband

IV 10, 5); nach W. Tomaschek Die alten

Thraker II 2, 84 ein karpodakischer Ort im

Flussgebiet des Tyras. [Patsch.]

Capori, ein kallaikisches Volk, nach derKiisten-

20 beschreibang, der Plinius folgt (IV 111, die Hss.

schwanken zwischen Copori und Capori), an der

Nordwestspitze Iberiens, slidlich von Noela (s. d.) r

nach Ptolemaios (II 6, 23) ebenda mit den weit

auseinander liegenden Stadten Iria (s. d.) und

Lucas August! (s. d.). Die Inschrift eines Lupus
Abbmi ftilius) Cap(orus) in Metellinum (CIL II

606) sprieht fur die Schreibung mit a (vgl. auch

Tapori). [Hubner.]_

Capotes, nach Licinius Mucianus bei Plin.

30 n. h. V 83 der Berg Armeniens, an dessen Fusse

der Euphrat entspringe, Mait. Cap. § 681. Solin.

174, 3 Momms. mit var. Catopes. Strab. XI 527

nennt Abos und Domitius Corbulo bei Plin. n. h.

V 83 Agas als Quellberg des Euphrat.
[Baumgartner.]

Cappacum, im Siiden der Provinz Hispania,

ulterior, unter den eivitates stipendiaries des Be-

zirks von Gades nach den Listen des Agrippa nur

angefuhrt von Plinius (III 15. Geogr. Bav. 317,

40 5 Cappa), von unbekannter Lage. [Hubner.]

Cappis, Fluss in Gallien beim Geogr. Bav.

IV 26 p. 235. [Ihm.]

Capra, at£, die Ziege, ein Sternbild im Fuhr-

mann. Vielleicht schon von Eudoxos angenom-

men, weil bei Vitruv (IX 6 p. 228 Eose) in der

angeblich auf Eudoxos zuruckgehenden Beschrei-

bung des Sternenhimmels an der linken Schulter

des Fuhrmannes die Ziege (capra) angesetzt wird,

eine Angabe die jedenfalls vollkommen iiberein-

50 stimmt mit Arat. 162f. Hier wird ferner auch

berichtet, diese aF* kgrj habe Zeus gesaugt und

sei uXsvlrj aT% (auf den Armen des Fuhrmannes

getragen) genannt worden. Andere haben das

Adjectivum statt von d>?.ivij (ulna) abgeleitet von

einer Stadt in Achaia "Q)jvo$ und deshalb mit

grossem Anfangsbuchstaben geschrieben (so Apol-

lodor, Ovid, Manilius, Statins, Nonnus); Strabon

bemerkt daher, man erzahle, dass Zeus in jener

Gegend Achaias von der Ziege gesaugt worden

60 sei (Vin 387). Andrerseits berichtet Eratosthenes

(C. Robert Erat. catast. rel. 100f.), Iuppiter sei

gleich nach seiner Geburt von Khea der Themis-

ubergeben worden und von dieser dann der Amal-

theia, die Iuppiter von einer Ziege habe stillen

lassen. Diese Ziege, heisst es, war die Tochter

der Sonne und so furchtbar anzusehen, dass die

Titanen, Saturns Begleiter, sich vor ihr entsetzten

und die Erde baten, sie mflchte sie in einer HOhle
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auf Kreta verbergen. Das geschah, und das Tier
stillte dort Iuppiter. Als dieser spater den Kampf
gegen die Titanen begann, aber keine Waffen
hatte , wurde ihm aufgetragen , das Fell dieser

Ziege statt des Schildes zu gehrauchen, weil es

Tindurchdringlich war und mitten auf dem Riicken
•ein Gorgonenhaupt trug. Iuppiter that das, be-

deckte sie mit einem andern Felle, machte sie

unsterblich und versetzte sic unter die Sterne.

liken verbannt wurden, Victor Vict. pers. Vand.
I 11, 35. [Dessau.]

Capraria. 1) In Numidien, 7 Millien von
Thibilis (Annuna), Tab. Peut. Vermutungen fiber

die Lage bei Tissot Geographic comparee de
l'Afrique JJ 384, der ubrigens hier an ein zweites,
sonst unbekanntes Thibilis denkt. [Dessau.]

2} Castrum in der civitas Biterrensium,
Gregor. Tur. hist. Franc. Ill 22. Jetzt Cabrieres

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass 10 bei Be"ziers (dep. He'rault). Longnon Geogr. de
r,; t^..,...^ ,. . r,-, ^ ,

. -
la Gaule611. [Ihm.]

8) Eine Heine Insel 12 Millien von der Ba-
learis maior entfernt, den Schiffenden gefahrlich
(Plin. in 78, danach Mart. Cap. VI 643), noch
jetzt Cabrera. S. Bali ares Bd. II S. 2824.

[Hubner.]

4) Capraria (KanQaQia Ptol. Ill 1, 69 ; Ga-
prasia Varro de r. r. II 3, 3), kleine Insel im
tyrrhenischen Meere (20 nkm. gross, hochster

der Ziege von Eratosthenes (a. a. O.), Ptolemaios
(Mey. avvr. VII 4 p. 42 Halma) und Proclus (de

sphaera c. 15) bios ein Stern beigelegt wird, der
demnach von den ROmern unterschiedslos bald mit
capra, bald mit capella bezeichnet wird (capra
bei Cie. de nat. d. II 110. German. 165f. Avien.
407ff.; capella bei Ovid. fast. V 113. Manil. I
366 und Plinius XVIII 248. 255. 310. 312).

fiber die Auf- und Untergange des Sternes s.

im Ealender des Geminos die Eintrage unter dem 20 Gipfel 448 m.), zwischen Populonia und der Nord
16. 30. September, 13. October, 18. December
(Wachsmuth Lydus de ostentis p. 177ff.). Nach
dem Kalender des Ptolemaios (ebcL p. 203ff.) fallt

der Spataufgang Thoth 3. 23; Phaophi 7. 21. 22;
Mesori 10; der Frtihuntergang Choiak 5. 9. 14.

19. 26; der Friihaufgang Phamenoth 29; Phar-
muthi 18 ; Pachon 2. 9. 12 ; Payni 23; der Spat-
untergang Pachon 17. 20. 24. 28; Payni 5 (Ide-
ler tTber den Kalender des Ptol. 195). Die rOmi-
schen Ansatze sind zu finden in P e t a u s Zu- 30
sammenstellung im Uranologium (Calendarium
vetus Eomanum etc.). Vgl. auch die Berechnungen
von G. Hofmann Programm des k, k. Gymn.
hi Triest 1879, 23. 25. [Haebler.]

Caprae. 1) Kouiqcii, Ort im umbrischen Appen-
nin, 84 Stadien von Taginae (Gualdo Tadino),
wo Totila starb und begraben wurde. Prokop.
hell. Goth. IV 32. [Hiilsen.]

2) Ort in Istrien zwischen Piranum-Pirano

spitze von Corsica, jetzt Capraja. Der Name soil

von wilden Ziegenherden stammen und urspriing-

lich griechisch Atydov gelautet haben (Varro a.

a. O. Mela II 122. Plin. Ill 81. Solin. 8). Im
5. Jhdt. diente das Eiland Monchen und Einsied-
lern zur Wohnstatte, Eutil. Naraatian. 1 439. Oros.
VH 36, 5. Augustin. ep. 48 = X 187 Migne (ad Eu-
doxium abbatem monachoruminsulae Caprariae).

[Hiilsen.]

5) S. Fortunatae insulae.
Caprarienses, Volkerschaft Mauretaniens, Am-

mian. Marc. XXIX 5, 37. [Dessau.]

Caprarienses montes, im inneren Maure-
tanien, Ammian. Marc. XXIX 5, 34. [Dessau.]

Caprasia. 1) Miindung des Po, Plin. n. h.

EI 120. Nissen Ital. Landeskunde I 205.

[Ihm.]

2) Station der Via Popillia im Bruttierlande,
28 mp. von Consentia, also in der Gegend des

und Tergeste-Triest (Geogr. Eav. 257, 4. 382, 40 jetzigen Tarsia. Tab. Peut. Itin. Ant. 105. 110 (wo
10), _

jetzt wahrscheinlich Capodistria, das nach
Iustinus II. Iustinopolis (s. d.) benannt wurde.
€IL V p. 49. [Patsch.]

Caprae (oder eapreae) pains (Aiyo? iko;

Plut. Rom. 27, 6; Numa 2, 1; Camill. 33, 7),

der sumpflge Platz vor der Stadt Bom, bei dem
der Sage nach Romulus seine letzte Heerschau
(Opfer, Gerichtstag) ahgehalten und unter Donner
und Blitz in den Olymp versetzt sein sollte. Liv.

Caprasis im Ablat.). Geogr. Eav. IV 34 p. 278 P.
(Capratia die Hss, , Capraeia Guido p. 482 P.).

[Hulsen.]

Caprea s. Beh.
Capreae (RcuiQeai Strab. I 60. V 247. 248.

Joseph, ant. XVIII 161ff. Plut. de exil. 9; at Ka-
jiQiai Strab. I 22. II 123. VI 258. Steph. Byz. s.

»;

KaxQir). Hekataios bei Steph. Byz. s, fj Kaxoia.
Dio Cass. LII 43. LVHI 5. LXXLT 4; Einw. Co-

I 16, 1. Ovid. fast. H 491. Flor. I 1. Solin. 50 premis, KamQtar^t, auch Kojiqi^q IGI 897 a),
I 20. Auctor de vir. ill. 2. Zonar. VTI 4. Hie- seltener Caprea (Kaxeia Ptol. HI 1 , 79) irrig
ron. chron. ad a. Abr. 1300. Nach Fest. epit. *

T" .-.--
. ... .' .

65 war Gapralis (die Codd. Guprulis) ager der
eigentliche Name der Ortlichkeit, qui vulgo ad
caprae paludes did solet. Nach der Vorstellung
der alten Historiker muss er im siidlichen Teile
des Marsfeldes, unweit des spateren VolksveT-
sammlungsplatzes (saepta) und der Ara Martis,
etwa in der Gegend des Pantheon, gesucht wer-

im Itin. marit. 516 Capraria, kleine Insel an
der campanischen Kfiste vor dem Golfe von Puteoli,
jetzt Capri. Von der sorrentinischen Halbinsel
nur durch einen drei Millien breiten Sund ge-
trennt (Tac. ann. IV 67) , besteht sie wie jene
aus Kalkgebirge, das sich im Monte Solaro bis

zu 618 m. ii. M. erhebt. Sie ist 15 qkm. gross (Um-
fang elf Millien Plin. Ill 82) ; die Rander sturzen

den. Verfehlt ist de Rossis Versuch (Bull. com. 60 fast iiberall schroff ab, nur an einer Stelle am
1883, 244ff.), die C. p. an den zweiten Meilen-
stein der Via Nomentana zu versetzen, wo das
Martyrologium Hieronymianum (v. 15. September)
einen Ort ad Caprae erwahnt. Vgl. Becker
Topogr. 628. [Hiilsen.]

Capra picta (die meisten Hss. haben Capra
pioti), Ortlichkeit in Africa, in wiister Gegend,
wohin unter Geiserich einige standhafte Katho-

Nordrande ist ein sicherer Landeplatz (Suet. Tib.

40), beriihmt wegen seines Klimas und seiner

landschaftlichen Beize, auch trotz seiner WasseT-
armut fruchtbar. Als erste Bewohner (abgesehen
von den hier localisierten Sirenen, Serv. Aen. V
864, aus ihm Mythogr. Vat. I 42. Isid. orig. XI
3, 30 u. a.), nennt die Sage die Teleboer (Tac.

a. a, O. Stat. silv. HI 5, 10) unter ihrem KOnig
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Telon (Yerg. Aen. VII 735. Sil. ItaL VIII 543).

Yon einem Gapreus qui in Mis regionibus potens

fuit leitet den Namen ab Serv. Aen. YII 735.

Eeste aus neolithischer Zeit (Steinwaffen, Thon-

gerate) sind gefunden 1882 in der grotta delle

Felei an der Sudkiiste (Cerio bei Feola 5. 6).

In historischer Zeit flnden wir die Insel von Grie-

chen besetzt, welche nach Strabon (V 248) in

altester Zeit zwei uolipiia (hochst wahrscheinlich

dem jetzigen Anacapri una Capri entsprechend) 10

hatten, von denen eines das andere in sich auf-

nahm, um dann selbst in die Gewalt der Nea-

politaner zu fallen. Im Besitz der Neapolitaner

(die dort ephebea feierten, Suet. Aug. 98) blieb

G. bis auf Augustus, der es von der Stadt ge-

gen das grossere Ischia eintausehte (Strab. a. a.

0. Suet. Aug. 92. Cass. Dio LII 43) und fifters

dort sich aufhielt (Suet. Aug. 98). Tiberius er-

baute sich nicht weniger als zwolf Villen (Tac.

panien 278—292. E. Schoener Capri, Wien
1892. Feola Eapporto sullo stato dei ruderi

Augusto-Tiberiani (1830), hsg. von J. Cerio Na-
poli 1894. Weitere Litteratur bei Beloch und
Feola aa. 00. [Hiilsen.]

Caprense (oppidum), Ort in Mauretania Cae-

sariensis, mit Bischof, der im J. 484 genannt

wird (Not. Caes. 53 , in dem Bischofsverzeichnis

bei Halm in der Ausgabe der Victor Yit. p. 69).

[Dessau.]

Capreolus. 1) Sachwalter, Fronto ad M. Caes.

HI 4 p. 43 N. [Groag.]

2) Yon 430—437 Bischof von Karthago —
sein Todestag nach dem alten Kalendarium Car-

thaginense zwischen 22. und 30. Juli. Auf die

Einladung des Kaisers Theodosius II., sich an

der Synode zu Ephesus 431 2u beteiligen, hat

er mit einem Brief an die Synode geantwortetr
der von dieser in der ersten Sitzung enthusias-

a. a. 0.), von denen eine als Villa lovis bekannt 20 tisch aufgenommen (vgl. Vincent. Lirin. Comm
ist (Suet. Tib. 65), weshalb auch die ubrigen

wahrscheinlich nach Gottern benannt gewesen

sind, und verbrachte dort seine letzten zehn Lebens-

jahre (Tac. a. a. 0. Suet. Tib. 40. 60. 62. 73. 74;

Gai. 10; Yitell. 3. Joseph, ant. XVIII 161 ff. Cass.

Dio LII 43. LVIII 5. Auson. de mort. Caes. 3)

;

die arx Tiberi principis bei Plin. Ill 82 be-

zeichnet wohl die Gesamtheit seiner Anlagen;

einen von ihm gebauten pharos erwahnen Suet.

XXXI u. XXXIII 42f.) und den Synodalacten

in lateinischem und griechischem Texte — ein-

verleibt worden ist. Zwei Satze aus c. 2 dieses

Briefes citiert Fulgentius Ferrandus ep. VI 6

(Migne Patrolog. lat. LXVII 925); aber der

Wortlaut weicht von dem der lateinischen Syno-

dalacten vfillig ab, entspricht um so genauer dem
der griechischen tJbersetzung. Aus einem bei dem-

selben Anlass an den Kaiser gerichteten Schreiben

Tib. 74. Stat. silv. Ill 5, 100). Nach dem Tode 30 des C. hat nur Ferrandus a. a. 0. ein Fragment

des Tiberius scheint die Insel von ihren kaiser-

lichen Besitzern gemieden zu sein, erwahnt wird

sie nur als Verbannungsort fur Crispina die Gattin

und Lucilla die Schwester des Commodus (Cass,

Dio LXXH 4). Einen Ort mit Stadtrecht hatte

die Insel in rSmischer Zeit nicht, die inschriftlich

genannten ayogavofioi (Kaibel IGI 896. 897.

897 a) gehOren wohl nach Neapel. Dies Fort-

bestenen griechischen Wesens auf der Insel be

uns aufbewahrt. Ausserdem besitzen wir einen

Brief von zwei spanischen Christen , Vitalis und
Constantius (oder Tonantius?), an C., worin sie

von ihm genaue Information erbitten liber die

kirchliche Lehre betreffs des Verhaltnisses von

Gottheit und Menschheit ; in einem langeren,

dogmengeschichtlich interessanten Brief hat er

ihnen um 432 geantwortet, vielleicht die ephe-

sinischen Synodalacten mitubersandt. Die Briefe-

zeugen auch die Inschriften, unter welchen die 40 s. bei Migne Patrolog. lat. LIII 843— 858. Dass

griechischen in der Mehrzahl sind (Kaibel IGI
896—902. 897 a—901 a); lateinische CIL X 6806
—6810. 8042, 60. 8059, 430. Ephem. epigr. VIII
669—674. Einen Blcuaos ojzevdoyeX.oivov noitjTTjg

KostQtaxtjg erwahnt Steph. Byz. s. KajiQiai. Ge-

legentliche Erwahnungen noch bei Ovid. met. XV
709. Iuv. X 72. 93. Claud, de IV cons. Honor.

314; in Eutrop. 61.

Die zahlreichen antiken Eeste auf C. gehBren

einige pseudoaugustinische Sermone von C. her-

ruhren (so Tillemont Mem. XVI 495ff.) ist

wenig wahrscheinlich. Uber die Bibel des C. vgl.

H. L i n k e Studien zur Itala 1 889, 6. [Jfllicher.]

3) S. Eeh.

4) In den mittelalterlichen Hermeneumata me-

dicobotanica vetustiora eine Pflanze dorcadis id est

capreolus (Corp. gloss, lat. HI 538, 38. 545, 24. 560,

43. 589, 50. 610, 54. 623, 14. 632, 3); sie wird wohl

grossenteils den Villen des Tiberius an. Die best- 50 kaum dieselbe wie dorchadion = dragontea (III
__.-i_.ii ... ... ... j. ^ _.__•.__. T... .. -»r___. ggQ^ 2) sein. Vielmehr hat ein im 9. Jhdt. in

Norditalien geschriebenes Glossar dorcadis = ca-

prolus (Atti del congresso bot. intcrnaz. in Ge-

nova, 1892 p. 430), und diese Pflanze wird von

Ed. Bonnet (ebd.) mit Lonicera caprifolium h. r

dem heutigen Caprifoglio der Italiener, identificiert.

5) Die Weinrebenranke (Plin. XVII 208), welche

wie eine Locke gedreht ist und womit die Eebe

einen Stutzpunkt ergreift ; sie soil daher nach der

erhaltenen sind die auf der Ostspitze bei S. Maria
del Soccorso gelegenen (s. Alvino und Quaranta
Le antiche rovine de Capri, Napoli 1835 fol.), wo
man auch den Unterbau des Pharus wieder zu

finden glaubt; andere bei Aiano, Palazzo, Truglio

(diese drei oberhalb der Marina grande), Casti-

glione, S. Michele, la Certosa, le Camerelle (diese

auf den Hiigeln 6stlich und siidlich der modernen
Stadt C.) , Capodimonte , Monticello , Timberino.

Damecuta (diese vier auf Anacapri). Antik ist 60 Etymologie der Alten a capiendo benannt sein

auch, wenigstens in ihren Unterbauten, die grosse

Treppe (784 Stufen), welche bis zur Anlage der

neuen Fahrstrasse die einzige Communication zwi-

schen Capri und Anacapri bildete. Vgl. N. Ha-
drava Bagguagli di varii scavi e scoverte di anti-

chita fatte nell' isola di Capri, Napoli 1793. E.

Mangoni Eicerche topograflehe ed archeologiche

sull' isola di Capri, Nap. 1834. Beloch Cam-

(Varro de r. r. I 31, 4. Fest. ep. p. 57, 16. Isid.

XVII 5, 11), wahrend die Benennung doch wohl

auf die Ahnlichkeit der zweigabeligen Eanke mit

dem dreigabeligen Eehhorn zuruckzufiihren ist.

Aufgelegte Banken sollten eine zusammenziehende

und kiihlende Eigenschaft haben (Cels. II 33) bei

bSsartigen Geschwuren (Gal. XI 86) ; sie wurden
Fiebernden ins Wohnzimmer gestreut (ebd. X 697)

;

innerlich gebraucht wurden sie gegen die Wir-
kungen der Giftpflanze epliemeron (Scrib. Larg.

193).

ft) Eine Hacke mit zwei eisernen Zinken, mit

welcher im Friihjahr im Spargelbeet die Erde ge-

lockert wurde (Col. XI 3, 46). Eich (Illustr.

Worterb. d. gr. u. rCm. Altert., ubers. von C.

Miiller, 1862, 106) giebt die Copie ciner alten

Elfenbeinschnitzerei der Florentiner Gallerie ; hier

halt eine Figur die Hacke in den Handen, welche

mit einer Ziege zur Seite mitten in einem Wein-
berge steht , wodurch die Sache und der Name
erklart ist. Die beiden Zinken sind nur in

schwachem Bogen gekriimmt, laufen in einem

spitzen Winkel auseinander und der Stiel geht

durch diesen nahe seinem Scheitel hindurch.

7) Im Pluralis in der Baukunst Streber oder

Dachsparren. So nennt Vitruvius (X 10 [15], 4)

eapreoli die drei, jedenfalls schrilgen, Streber,

welche mit dem von ihnen gestiitzten Stander den

Fuss der Katapulte bilden, welcher von Heron
(bei Wescher Poliorcetique des Grecs 83, 3)

fiaoig xqioxeXrjq genannt ist. Bei den testudines

heissen die Dachsparren eapreoli (Vitr. X 14 [20],

2. 15 [21], 1 u. 3) entsprechend den griechischen

ovvatdrai eig aXXrjXovg e^eQeCSovzeg (Athen. bei

Wescher 17, 10 u. 11) und avyxvjttai (ebd. 18,

10 u. 22, 8 mit Fig. V. Anonym, ebd. 227, 6.

228, 13 mit Fig. XC. XCI). Nur mit einer Aus-

nahme hatten nach Vitruvius (X 15 [21], 1; vgl.

Athen. a. O. p. 18, 8) alle testudiiies ein solches

Satteldach mit avyxwrtai, bezw. eapreoli; so wohl
auch die von Caesar (b. c. II 10) beschriebene

'Laufhalle musculus (A. Miiller in Baumeisters
Denkm. I 540), obwohl die Breite derselben nur

vier Fuss betrug. Hatte sie, wie Engelmann
(Guhl und Koner Leben d. Gr. u. E.e 848), der

sie mit der griechischen BreschschildkrBte identi-

ficiert, annimmt, ein Pultdach gehabt, so hatten

die das Dach tragenden columellas auf der einen

Langsseite h5her sein mussen, als auf der andern
;

sie sollten aber alle fiinf Fuss hocb sein. Auch
sonst wird avvazaxrjg mit capriolus wiedergegeben
(Corp. gloss, lat. II 447, 47), ovoxarat aber erklart

als grosse Balken, welche, in der Gestalt des Buch-
staben A gegen einander strebend, das Dach tragen

(Schol. Horn. D. XXIII 711). Daher bezeichnen die

eapreoli des Vitruvius an dem griechischen Dach-

stuhl (IV 2, 1) solche Dachsparren (Choisy Etu-

des epigr. sur l'arch. gr. 1884, 153f. Th. Wie-
gand Die puteolanische Bauinschrift, Jahrb. f.

Philol. Suppl. XX 746). Wenn der zu bedeckende

Eaum eine grOssere Spannweite verlangt , sagt

Vitruvius, bedeckt man ihn mit transtra et ea-

preoli, d. h. mit von Mauer zu Mauer gespann-
tfn Querbalken , auf deren Enden die Sparren

fussen, im andern Falle nur mit cantherii ohne

transtra. Ein Beispiel dafur bietet die von Vi-

truvius selbst erbaute Basilica zu Fanum (V 1,

6 u. 9), deren 60 Fuss breites Mittelschiff mit
transtra cum capreolis, die nur 20 Fuss breite

Porticus um dasselbe mit einem eantherius ge-

nannten Sparrenwerk bedeckt war. Den Unter-

schied- der drei Termini fur Dachsparren glaubt

Wiegand (a. O. 745f.) folgendermassen feststellen

zu konnen. Die eapreoli sind die stehenden Sparren,
d. h. solche, deren Fussenden nicht, frei iiber das

Gebaude hinausragend, einen vorspringenden Trauf-

rand bilden, sondern in die Mauer, die Sparren-

schwelle (Fusspfette) oder was sonst ihre unmittel-

bare Unterlage bildet, fest eingelassen sind und
sich mit den oberen Enden fest gegen einander

stemmen, gleich den gegen einander anspringen-

den Bocken, wie sie attische Stelenakroterien dar-

stellen (z. B. bei Bruckner Ornament und Form
d. att. Grabstelen, 1886 Taf. I 16 S. 34f.). Gan-
tlierius bezeichnet die hangenden Dachsparren.

10 Diese liegen nahe ihren unteren Enden nur lose

auf der Mauer oder der Sparrenschwelle auf, iiber

die sie mit ihren Kopfen hinwegragen. Befostigt

mussen sie also mit ihrem oberen Ende am Dach-
first (an der Firstpfette, columeri) sein. Die asse-

res sind ebenfalls hangende Sparren (falls sie

iiberhaupt Sparren bedeuten), nur leichtere, latten-

artige, im Vergleich zu dem balkenartigen Can-
therius; sie konnen bei kleineren Dachern an
Stelle des canlkerius als die einzigen Dachsparren

20 verwendet werden, wie das Dach des tuscanischen

Atrium zeigt, bei dem Vitruvius VI 3, 1 von
asseribus stillicidiorum in medium, compluvium
deieetis spricht, wahrend neuere Erklarer diesem
Atriumdach falschlich cantherii oder eapreoli zu-

schreiben. Die Dachsparren an der Skeuothek
Philons, deren Bauplan uns durch eine Inschrift

erhalten ist (Dittenberger Syll. 352. CIA II

1054), halt Wiegand (a. a. O. 747) fiir eine

Kreuzung von eapreoli und cantherii.

30 8) Ein vor der Hausthiir befindlicher Vorbau
(vgl. Bliimner bei Baumeister a. O. I 627).

In den mittelalterlichen Glossarien finden wir

niimlich protiron capriolum (Corp. gloss, lat. Ill

190, 51), to TrgdfaiQov capriolum (III 268, 62)

und iiqo&vqov vestibulum (II 417, 63).

9) Dasselbe, was nqoxorog (Corp. gloss, lat. II

424, 13), also eine Stage (Tau), mit welcher der

SchifFsmast am Vorderteil des Schiffes befestigt

war (s. Assmann bei Baumeister a. O. Ill 1595
40 und Guhl und Koner a. O. 414). [Olck.]

Capriaria insula, im indischen Meere, Geogr.

Eav. p. 328, 2 ; vgl. AiyMwv vfjaog (Bd. I S. 957f.),

d. i. Ilha de G6a? [Tomaschek.]

Capricornus, Caper, ITav, alyox^cog, aiyoxs-

Qcvg, der Steinbock, ein Sternbild im Tierkreise zwi-

schen dem Schiitzen und dem Wassermanne. Der
Steinbock liegt im sudlichsten Teile der Ekliptik,

• wo die Sonne zur Zeit der kurzesten Tage steht

und von wo sie dann (Plin. n. h. II 81. XVIII 221

50 im 8. Grade) auf ihrer Jahresbahn nach Norden
zuriickkehrt (Wendepunkt und Wendekreis des

Steinbockes). Allem Anschein nach war dies

Zeichen bereits bei den alten Babyloniern bekannt
als ,Ziegenflsch', eine Bezeiehnung, die eine iiber-

raschende Ahnlichkeit mit Eratosthenes, den Scho-

liasten zu Germanicus und Hygin, sowie der

sphaera Empedoelis (140) aufweist, denn diese

alle stellen den Steinbock dar als phantastische

Zwittergestalt von Ziege und Fisch, wahrend Arat

60 und Ptolemaios den Fischschwanz nicht kennen

(P. Jensen Die Kosmologie der Babylonier 1890,

76if. 313f.).

Nach Eratosthenes (C. Eobert Erat. catast,

rel. p, 148f.) war der Steinbock das Kind des

Aegipan, d. h. des ziegengestaltigen Pan, wahrend
Euhemeros Aegipan als das Kind von Iuppiter

und Pans Gemahlin Aex bezeichnete (Hyg. astron.

II 13 p. 49 Bnnte). TJnter Berufung auf die kre-



1551 Capriculanus pagus Caprotina 1552

tischen Geschichten des Epimenides berichtet Era-

tosthenes weiter, dass AlyixtQcos mit Iuppiter

erzogen wurde und mit ihm auf dem Berge Ida

zusammen war, als der junge Gott zum Kampfe

gegen die Titanen zog; er fand daraals eine Muschel

und soil durch sie mit seinen Gefahrten einen

solchen Larm erregt haben, dass die Titanen sich

zur Fluent wandten (daher panischer Schrecken).

Iuppiter soil ihn dann, ebenso wie seine Mutter

Aex, miter die Sterne versetzt haben. Daneben 10

flndet sich noch eine ganz andere Darstellung bei

Hygin. astron. II 28 p. 69f. Bunte, die auf agyp-

tische Gewahrsmanner zuriickgeht.

Eratosthenes (a. a. 0.) legt dem Sternbilde 24,

Ptolemaios 28 Sterne bei (4 dritter, 9 vierter,

9 fiinfter, 6 sechster Grosse: Msy. ovvz. VIII

p. 62 Halma). Arat erwahnt das Sternbild nur

ganz gelegentlich (284. Cic. 59ff. German. 286ff.

Avien. 650ff.). Nach Geminos (Wachsmuth
Lydus de ostentis p. 182) durchlauft die Sonne 20

das Zeiehen in 29 Tagen; sein Fruhaufgang fiel

nach Callippus auf den 8. Januar. [Haebler.]

Capriculanus pagus bei Nola, bekannt nur

durch die Inschrift CIL X 1279 (Lauri bei Nola),

ungewisser Lage. [Hulsen.]

Caprio. Auf einer in Miirlenbach (Kreis Prflm)

gefundenen Votivtafel steht die Inschrift : In h(ono-

rem) dfomusj dfivinae). Deo Gaprion[i] L. Ted-

fHatius Primus. BrambachCIRh.849. Hettner
Die rOm. Steindenkmaler des Provincialmuseums 30

zu Trier nr. 113. Der Gott ist sonst nicht bekannt,

das Nomen des Dedicanten lasst auf einen kelti-

schen Gott schliessen. Preller Rom. Myth. 113

227. Steuding Eoschers Lex. 1851. [Ihm.]

Caprius, Anklager von Raubern, Hor. sat. I

4, 66. 70, dazu die Schotien. [Groag.]

Caprotina, Beiname der Iuno (Varro de 1. 1.

VI 18. Macr. Sat. 1 11, 36. Arnob. HI 30), nur

bekannt durch das ihr alljahrlich am 7. Juli be-

gangene Fest der Nonae Caprotinae (pridie nonas 40

Caprotinas CIL IV 1555, ausserdem Varro a. a.

O. Macr. I 11, 40. Auson. de fer. 9 p. 104 Peip.

;

viavai KfuiQazTvai Plut. Rom. 29; Cam. 33), das

wahrscheinlich unter die feriae der altesten Fest-

tafel gehtirt, unter denen es auch von Varro a. a.

0. aufgefiihrtwird (vgl. Mommsen CIL 12 p. 321);

dass in den Steinkalendern der Tag nicht diese

Bezeichnung tragt, spricht nicht dagegen, da in

alien Fallen, wo feriae auf die Kalendae Nonae
oder Idus fielen, diese letztere Benennung den 50

Vorrang beanspruchte und den Festnamen zuriick-

drangte (Beispiele dafiir bei G. Wissowa De
feriis anni Rom. vetust. p. Xlff.). Dieses Iuno-

fest stand oifenbar in engem Zusammenhange mit

dem am 5. Juli begangenen Iuppiterfeste der Po-

plifugia (s. d.), und die antiken Erklarungsver-

suche pflegen die Ursprungsgeschichte beider Feste

mit einander zu vereinigen, wobei fur die Nonae
Caprotinae die Festbrauehe die Anhaltspunkte

gaben. Unter diesen tritt zweierlei besonders 60
hervor: einmal die Rolle, welche der wilde Feigen-

baum (eaprificus) im Caerimoniell des Festes spielte

:

unter einem solchen Baume fand das Opfer statt

(Varro a. a. 0. Macr. I 11, 36), eine Rute von
ihm (Varro a. a. 0.) und der Milchsaft des Baumes
(Macr. I 11, 40) kommen dabei zur Verwendung
und unter dem Schatten seiner Zweige findet der

Festschmaus statt (Plut. aa. 00.). Andererseits

war das Fest ein Frauenfest und zwar ein solches

{liberie pwriter aneillaeque sacrificant Macr. I

11, 36), von dem auch die Sclavinnen nicht aus-

gescHossen waren, wie z. B. von dem der Mater

Matuta: sie spielen sogar eine hervorragende Rolle,

werden bewirtet, sammeln Spenden ein (vgl. auch

Ovid. a. am. II 258) und hohnen die Begegnenden
mit Spottreden, auch fiihren sie untereinander

Kampfe mit Stockschlagen und Steinwiirfen (Plut.

aa. 00. , dessen Angabe , dass das Fest xqos to

UXos xo xfjs atyog, d. h. ad Caprae paludem [s. o.

S. 1545] stattgefunden habe, aus irrtumlicher Ver-

mengung mit den Poplifugia, s. d., entstanden

ist; vgl. auch Auson. a. a. 0. eum stola ma-
tronis dempta teget famulus); daher Mess der

Tag auch ancillarum feriae (Polem. Silv. CIL
I 2 p. 269), entsprechend dem servorum dies festus

am 13. August, dem Stiftungstage des aventi-

nischen Dianentempels (Fest. p. 343). Die aetio-

logische Erzahlung von der Entstehung des Festes,

die uns bei Macr. I 11, 37—89. Plut. aa. 00.

Polyaen. VIII 30. Polem. Silv. a. a. 0. in alien

Hauptpunkten iibereinstimmend erzahlt wird, geht

zurttck auf eine Fabula praetexta ungenannten

Verfassers, die einstmals an den ludi Apollinares

und zwar eben an dem in die Spielzeit derselben

(6.—13. Juli) hineinfallenden Tage der Nonae

Caprotinae aufgefiihrt worden war (das besagen

die Worte Varros a. a. 0. : cur hoe, togata prae-

texta data ei-s [d. h. Nonis Caprotinis] Apolli-

naribus ludis doeuit populum). Nach dem Ab-

zuge der Gallier vereinigen sich die Latiner (Ovid,

a. am. II 257 porrige et ancittae, qua poenas

luce peperidit lusa maritali Q-allica veste mantis

beruht auf Fluchtigkeit, Macr. Ill 2, 14 bezieht

sich nicht auf die Nonae Caprotinae) unter Fun-

ning des Dictators von Fidenae, Postumus Li-

vius, gegen das geschwachte Rom und verlangen

das Zugestandnis des Conubium und damit die

Auslieferung von Jungfrauen und verwitweten

Matronen; da erbietet sich eine Sclavin Namens
Philotis, nach andern Tutula (Tovroka oder Tov-

T<w>laPlut., Tutela Macr.), mit andern Sclavinnen in

der Tracht edler Frauen und Madchen den Feinden

sich ausliefern zu lassen. lm Lager der Latiner

erfolgt nun auf Anregung der ausgelieferten Magde
ein ausgelassenes Gelage, wahrend dessen Phi-

lotis von einem wilden Feigenbaume aus den

Eflmern ein Zeiehen mit einer Fackel giebt, wo-

rauf diese heimlich heranrttcken und das in Rausch

und Schlaf liegende feindliche Heer iibermannen.

An dieser Erzahlung, die naturlich freie Erfin-

dung ist und fur die wirkliche Geschichte des

Festes nichts ergiebt, ist bei dem sonstigen Fehlen

wirklicher Varianten, die anf verschiedenartige

Ausgestaltungendesselben Stories schliessen liessen,

auffallend der Doppelname der Heldin; in der

Praetexta hat sich als Sclavin gewiss Philotis ge-

heissen, der Name Tutula, der an Tutunus in

Mutunus Tutunus erinnert und dann gewiss mit

einer Bezeichnung des weiblichen Geschlechts-

teiles zusammenhangt (vgl. Biicheler Archiv

f. lat. Lexikogr. II 119f. 508), stammt vielleicht

aus den am teste ublichen, gewiss nicht sehr

decenten Spottreden der Magde. Auf denselben

Gedankenzusammenhang fiihrt auch die Rolle, die

die Feige, deren obscoene Bedeutung ja bekannt

ist, beim Feste spielt, und all das passt sehr wohl
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zur FrauengOttin Iuno; auch die Ziege, deren

Name im caprifieus wie in der inlxhf\ciq Capro-

tina enthalten ist, begegnet wiederholt im Culte

derselben Gottin (vgl. die Bezeichnung des Zie-

genfelles der Luperci als amiculum Iunonis bei

Fest. ep. p. 85 und mehr im Art. Iuno).
[Wissowa.]

Capsa. 1) Oase mit Stadt im innern Tune-

sien, das heutige Gafsa, ca. 130 km. westlich von

Gabes , dem alten Tacape , an der kleinen Syrte

(das Itin. Ant. 77 giebt die Entfernung von Ta-

cape mit 71 Millien zu gering an). Die Lage ist

gut beschrieben von Sallust lug. 89. Die Stadt,

deren Grunder der libysche Hercules gewesen sein

soil (Sail. a. a. 0.), war dem Iugurtha botmassig,

der dort Schatze deponiert haben sollte (Strab.

XVII 831), wurde aber von Marius im J. 106 v.

Chr. genommen und zerstort (Sail. lug. 91. Flor.

Ill 1, 14). Spater gelangte die Stadt wieder zu

Bliite, hatte unter den Romern zwar anfangs kein

Stadtrecht (Plin. n. h. V 30 zahlt die Capsitani

unter den natfones auf), war aber bereits unter

Hadrian Municipium, CIL VIII 98, noch spater

colonia (Tab. Peut. Geogr. Rav. Ill 5 p. 143, 16,

wo Capsalco aus Capsa colonia entstanden ist).

Erwahnt wird die Stadt auch von Ptol. IV 3, 39.

Nach der diocletianischen Teilung der Provinz

Africa gehOrt C. zur Byzacena (der Bischof von

C. erscheint unter denen der Byzacena in dem
Bischofsverzeichnis vom J. 484, in Hakns Victor

Vitensis p. 67). Nach Iustinians Bestimmung
sollte der Dux der Byzacena in C. residieren (Cod.

lust. I 27, 2, 1 a). Das heutige Gafsa ist zum
guten Teil aus den Materialien der alten Stadt

gebaut, s. CIL VIII p. 22ff. [Dessau.]

2) Capsa (Demin. eapsula,, eapseUa), xa/ttpa

Hesych.), xd/mzTQov, xajjjizQa (Gloss.). Ein cylinder-

fSrmiger Behalter zur Aufbewahrung und zum
Transport verschiedener Gegenstande. Die Form
ergiebt sich aus Plin. n. h. XVI 229, wonach
das in diinne Platten geschnittene Buchenholz
besonders zu eapsae und serinia geeignet ist.

Mit dem cylinderformigen scrinium (s. d.) ist

C. auch da synonym, wo es einen Behalter fur

Biicherrollen bezeichnet. Cic. div. in Caec. 51.

Catull. 68, 36. Hor. sat. I 4, 22. 10, 63; ep.

II 1, 268. Dig. XXXIII 10, 3, 2. Auch die

C, in der der Capsarius den Schulern Bucher
und Schreibzeug nachtragt, kann als Scrinium

bezeichnet werden. Corp. Gloss. Ill 646 xa\tn-

ToorpoQo; puer seriniarius. Ferner ist C. als Be-

halter fur Schmucksachen (Sen. ep. 115, 2. Hist.

Aug. Aurel. 31, 8) mit der ebenfalls cylinder-

formigen Cista synonym. Endlich flndet die grie-

chische Bezeichnung xd/unrga, xdjxnxQov so am
besten ihre Erklarung. dfter wird C. noch er-

wahnt als Behalter zur Aufbewahrung von Frflchten.

Plin. n. h. XV 82. Mart. XI 8, 3. Dig. XXXm
7, 12, 1. In einer eapsula ist enthalten das Ge-

back, welches am Kopfende (fulcrum) des Bettes

des Flamen dialis stehen muss (Fab. Pictor bei

Gell. X 15, 14), die Spindeln der Klotho bei Sen.

lud. 3, 4. Vgl. noch Plin. n. h. XXX 102. Pe-
tron. 67. [Mau.]

Capsarius. 1) Der Sclave, der den Schul-

kindern Bucher und Schreibzeug in einer Capsa
nachtragt. Suet. Nero 36. Dig. XL 2, 13; vgl.

Iuv. 10, 117.
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2) Der, welcher in den Badern Kleider und
Wertsachen der Badenden in Verwahrung nimmt,
Dig. I 15, 3, 5. Er bekommt nach Ed. Diocl.

7, 75 von jedem Badenden zwei Denare (etwas

iiber 3i/
2 Pf.). Nach Dig. a. 0. steht er unter

der Iurisdiction des Praefectus vigilum. Ein cap-

sararius de Ankminianis (von den Thermen des

Caracalla) CIL VI 9232.

Der C. der Livia CIL VI 3952 wird wohl
10 auch irgend etwas in einer Capsa zu bewahren

gehabt haben. Der puer e. ebd. 6245 ist wohl

C. in der Bedeutung Nr. 1, und auch ebd. 7368
ist dies nicht unmOglich. Dunkel bleibt die Be-

deutung der C. beim Militar, Dig. L 6, 7 (6).

Bliimner Maximaltarif 120. [Mau.]

Capsum {Kayiov rj Kdyja), Stadt im inneren

Africa, angeblich im Quellengebiet des Bagradas
gelegen, Ptol. IV 6, 29. [Dessau.]

ad Capsum Iuliani, Ortlichkeit in Numidien,
20 16 Millien von Zarai , Tab. Peut. ; vielleicht die

Ruinen Henchir Kibba (Guigba), wo die Inschrift

CIL Vin 4504 gefunden ist; vgl. Tissot Geogr.

comp. de l'Afr. II 504. Gsell Recherches ar-

cheologiques en Algerie p. 135. [Dessau.]

ad Capsum ultimum, Station der nordafri-

canischen Kustenstrasse, westlieh von den Arae
Philaenon, Tab. Peut.; vgl. Tissot Geogr. comp.

de l'Afr. II 239. [Dessau.]

Capsur, KOnig eines maurischen Stammes,
30 Verbiindeter des Vandalenkonigs Geiserich. Vict.

Vit. I 11, 35. 37. [Seeck.]

Capta, Beiname, den die Gottin Minerva in

Rom in dem kleinen, am unteren Abhange des

Caelius gelegenen Tempel (Minervium Argeer-

urkunde bei Varro de 1. 1. V 47) flihrte, erwahnt

nur von Ovid. fast. Ill 837, der v. 839—846 vier

verschiedene Erklarungsversuche des Namens an-

fuhrt: 1) als dea capitalis — ingeniosa; 2) weil

sie de capitis paterni vertice prosiluit; 3) weil

40 sie als Gefangene nach der Eroberung von Falerii

nach Bom kam ; 4) weil auf Diebstahl in jenem
Heiligtume capitis poena steht. Der erste Blick

zeigt, dass nur die vorletzte Erklarung ernst zu

nehmen ist (obwohl, um von den Absonderlich-

keiten Huschkes Rom. Jahr 356 u. a. zu schwei-

gen, neuerdings wieder 0. Gilbert Gesch. und
Topogr. d. Stadt Rom II 39 Anm. der Mei-

nung ist, dass der — wohlgemerkt garnicht iiber-

lieferte — Name Capita von Capitolium nicht

50 getrennt werden konne), und Ovids Worte selbst

(v. 843f. an quia perdomitis ad nos eaptiva Fa-
liseis vetiit et Iwc ipsum littera prisca docet)

weisen auf die Stadtchronik oder moglicherweise

sogar auf die Tempelinschrift als Quelle dieser

Ansicht hin : dass Minerva spater noch in Falerii

verehrt wurde, steht durch die Inschrift CIL XI
3081 fest. Danach wurde das Heiligtum der Mi-

nerva Capta (fiber dessen angeblichen Stiftungs-

tag am 19. Marz vgl. Wissowa Analecta Rom.
60 topogr. 18) nach der ZerstOrung von Falerii im

J. 513 = 241 erbaut sein (vgl. Jordan Hermes
IV 243f.). Naheres s. unter Minerva.

[Wissowa.]

Captatoriae institutiones sind Erbeinset-

zungen in erbschleicberischer Absicht. In einer

Zeit, in der iiber die Zunahme der Erbschleicherei

vielfach Klage erhoben wird (vgl. z. B. Horat. sat.

II 5. Iuven. XVI. Mart. 1 10. VIII 27), erklarte der
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Senat diese Verfugungen fur unverbindlich. Dig.
XXVHI 5, 72 (71). Dadureh sollen jedoch nicht
alle testamentarischen Verfugungen getroffen wer-
den, welche eine letztwillige Gegengabe nach sich
Ziehen, sondern nur solche, die jemanden begiin-
stigen, damit er eine solche Gegengabe mache,
wahrend es noch ungewiss ist, ob er dazu ge-
neigt sein werde. Dig. XXVIH 5, 71 (70): Cap-
tatorias institutions, non eas senatus impro-
bavit, quae mutuis affeetionibus indicia provo-
eaverunt, sed quorum conditio confertur ad se-
eretum alienae voluntatis. [Leonhard.]

Captio s. Cape re Nr. 2.

Captiritas. Die Gefangenschaft fiihrte zur
Sclaverei, wenn der Gefangene in die Hand ernes
fremden Volkes flel, das mit seinem Staatswesen
in keiner Beziehung stand (Dig. XLIX 15, 5, 2)
oder sich im Kriegszustande befand. Dig. XLIX
15 de captivis et de postliminio. Gai. I 129.
Ulp. X 4. Inst. I 12, 5. Die Polgen einer der-
artigen Gefangenschaft fielen wieder weg, wenn
der Gefangene zuriickkehrte (ius postliminii

,

s. Postliminium). Starb der Gefangene, ohne
zuruckzukehren , so wurden die Polgen seines
Todes auf den Augenblick seiner Gefangennahme
zurfickbezogen. Dig XLIX 15, 18. Eine lex
Cornelia bestimmte, dass bei einem solchen To-
desfalle die Thatsache der Kriegsgefangenschaft
nicht weiter beachtet werden sollte (sog. fictio
legis Corneliae), Dig. XLIX 15, 22 pr. Zweifel-
haft ist, ob sie dies allgemein oder nur fur be-
sondere Palle angeordnet hat. Jedenfalls war sie

von Bedeutung fur die Testamente derartiger Ge-
fangener, die ohne sie durch die capitis demi-
nutio (s. d.) des Testators ihre Giiltigkcit ein-
gebtlsst haben wurden (Inst. LI 17, 4 und 5),

nunmehr aber als giiltig behandelt wurden. Dig.
XXVHI 1, 12. Litteratur. Hase Das ius post-
liminii und die fictio legis Corneliae, 1851. B e ch-
in ann Das ius postliminii und die lex Cornelia,
1872, und hierzu Leonhard Inwieweit giebt es
nach den Vorschr. der Deutschen Civilprocess-
Ordn. Fictionen 1880, 15, 4. Puchta-Kriiger i«

H 118ff. § 220. Pernice Labeo I 375ff. Momra-
sen E6m. St.-R.3.m 46, 2. Karlowa Rom.
Kechtsg. II 114ff. [Leonhard.]

Capua (Kaxvn, Ethnikon in besserer Zeit nur
Campanus, s. u., wofur spat und selten das von
Varro de 1. 1. X 16 als Fehler bezeichnete Capuanus
[Symmach. ep. I 10, 1. VI 11, 2. X 40, 4] oder
Capuensis [Lib. colon. 232. 244. Schol. Bobiens.
ad Cic. post redit. in sen. p. 249 Or. Ambros.
ep. 56. CIL X 3857. 3860, nachconstantinisch]
sich findet; bei den Griechen meist Kanvrjvoe
oder Kajivavog, daneben KaxvaZoi Appian. Han-
nib. 36. 37. 43 und Kcnvr/oioi Athen. XII 523 a
aus Polyb. Vn, vgl. Momrasen CIL X p. 498
und oben S. 1434ff.), Hauptstadt Campaniens
und eine der bedeutendsten Stadte Italiens. Die
Griindung der Stadt verlegen viele in mythische
Zeiten und nennen als Eponymos einen Troianer
Kapys (Hekataios bei Steph. Byz. s. v. = frg.
27 Mull. Coelius Antipater bei Serv. Aen. X
145. Dionys. I 73. Suet. Caes. 81 u. a.); nach
anderen waren Etrusker die Begriinder (Cato bei
Veil. I 7. Polyb. n 17. Liv. IV 37, 1. Strab.
IV 242) und der ursprilngliche Name Voltumum
(Liv. IV 37, 1. Serv. Aen. X 145. Pest. ep. 43).

Demgemass wurde die Griindung von den meisten
hoch hinaufdatiert: 50 Jahre vor Rom halt Vel-
leius I 7 nach seinen Gewahrsmannern (quidam
aiunt) fur das wahrscheinlichste

,
giebt aber da-

neben die merkwurdige abweichende Ansetzung
Catos stetisse Capuam antequam a Bomcmis ea-
peretur annis oireiter ducentis et seooaginta. Be-
zieht man dies capi, wie es Velleius thut, auf
die Einnahme und Vernichtung des Gemeinwesens

10 211 v. Chr., so ergiebt sich als Griindungsjahr
470, wogegen Velleius mit Eecht einwendet via:
erediderim tain mature taniam wbem crevisse
floruisse, coneidisse resurrewisse, denn der Sturz
der etruskischen Macht in Campanien fallt in die
Mitte des 5. Jhdts. Passt man dagegen die ,Ein-
nahme' (und da Velleius Catos Ausserung gar
nicht wortlich citiert, ist das wohl mSglich) als
den Anschluss an Eom im J. 338, so kornmen
wir auf ca. 600, in die Blilteperiode der etruski-

20 schen Macht, wo eine Griindung dieser Art ganz
wahrscheinlich ist. Dass C. keine sehr alte Stadt
ist, ergiebt sich schon aus ihrer Lage mitten in
der Ebene und der Regelmassigkeit ihres Grund-
risses. Wahrscheinlich aber trat diese etruskische
Stadt an die Stelle einer alteren oskischen Nie-
derlassung; dafilr sprechen sowohl die Punde
in der Nekropole, welche Gefasse aus dem 7.—6.
Jhdt. v. Chr. geliefert hat, als der Name, der
jedenfalls italisch ist. Denn die Versuche, ihn

30 von einem etruskischen Worte x&nvs ,der Geier'
(daher die latein. Ubersetzung Volturnum

, s. o.)

abzuleiten, sind ohne Gewahr; ebensowenig kann
Polybios Etymologie (bei Strab. V 242), C. habe
den Namen als ,Haupt' der etruskischen ZwOlf-
stadte Campaniens erhalten, ernst genommen
werden. Das Richtige trifft ohne Zweifel die von
Liv. IV 37, 1. Pest. 43. Plin. Ill 63. Serv.
Aen. X 145 mitgeteilte Capua a eampo dieta,
wie schon daraus erhellt, dass das Ethnikon in

40 besserer Zeit stets Campanus heisst, und die Prei-
gelassenen der Stadt in der Kaiserzeit den Na-
men Campanius fiihren (CIL X 3940. 3944).

Die etruskische Herrschaft in C. fand ihr Ende
durch den Einfall der Samniten (s. o. S. 1436f.),
nach Diodor XII 31 im J. 445, nach Livius IV
37 (vgl. Euseb. ad a. Abr. 1581) im J. 424. Doch
erfreuten sich die ursprunglichen Eroberer kaum
ein Jahrhundert ihres Besitzes; verweichlicht durch
das Leben in der reichen Ebene, konnten sie urn

50 die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. dem Andrangen
stammverwandter Bergstamme nicht widerstehen,
und schlossen sich deshalb 343 (Liv. Vn 31),
oder wahrscheinlicher 340 (Liv. VIII 11. 12) an
Rom an; mit C. die kleineren von demselben ab-
hangigen Gemeinden Casilinum, Calatia, Atella.
Dadureh kam weitaus der grSsste Teil von Cam-
panien_ in romische Gewalt: denn ausser dem
eigentlichen Stadtgebiet geherten aueh der ager
Falernus und der ager Stellas zur Rechten des

60Volturnus zu C. (fiber die Abgrenzung vgl. Be-
loch Campan. 15ff.; Bevolkerung der griech.-r6m.
Welt 419f.). Die Burger erhielten die civitas
sine suffragio (Ennius 174 Vahl. Liv. VHI 14,
10. Vellei. I 14, 3; vgl. Mommsen St.-R, III
574). Im zweiten Samniterkriege zeigten sich
die Capuaner unzuverlassig (Diod. XIX 76. Liv.
IX 25, 2); vielleicht infolge davon wurde ihnen
der ager Falernus rechts vom Volturnus genom-
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men und viritim an romische Bilrger verteilt (Liv.

VLTI 11, 13. 22, 6. IX 41, 5; Bildung der Tribus

Palerna). Auch die Rechtsprechung der einheimi-

schen Beamten wurde beschrankt durch Ein-

setzung der praefecti Capuam Cumas 318 (Liv.

IX 20, 5, vgl. Mommsen St.-R. 113 608). Doch
bestanden die alten BehOrden (meddices) weiter

(Zvetajeff Inscr. Oscae 41. Mommsen St.-R.

HI 581), und oskisch blieb die offlcielle Sprache

wurde aber nicht viritim assigniert, sondern ver-

pachtet (Liv. XXVII 3, 1. 11, 8, s. o. S. 1441 u,

Campanus ager). Bei der dichten Besiedelung

dieses grossen Gebietes (Cic. de lege agr. II 84.

89) war aber eine gewisse Gemeindeorganisation

nicht zu umgehen ; man verwirklichte dieselbe

durch Anschluss der Bewohner an hervorragende

Heiligtumer, namentlich dasjenige der Diana Ti-

fatina. Die Organisation des pagus Dianae kennen

(Mommsen Unterital. Dialekte 177. Eph. epigr. 10 wir aus zahlreiche^ Inschriften (vgl. daruber

H p. 158. 164. Zvetajeff Inscr. Oscae 32-51
Not. d. scavi 1876, 90. 1887, 290. 378. 560. 1894,

147. 406. Atti della commissione di Caserta 1881,

41. 1896, 45ff.). Von den im 3. Jhdt. v. Chr. ge-

pragten Miinzen haben die goldenen und silbernen

lateinische Aufschrift {BOMA oder ROMANOM
CIL I 13), die kupfernen (und einige sehr seltene,

wahrscheinlich in Perioden des Abfalls von Rom
geschlagene silberne) oskische Aufschrift (Fried-

Mommsen CIL X p. 367, neugefunden Ephem.
epigr. VHI 460. 473. Not. d. scavi 1893, 164k
ausserdem ist ein pagus Herculaneus (CIL X
3772) bekannt, und haben ohne Zweifel noch
andere existiert. Zur Besorgung der sacralen Ob-
liegenheiten wahlten die pagani jahrliche magistri
freien oder libertinen Standes, alle an municipale

Magistraturen erinnernde Benennungen wurden
vermieden. Die Stadt C. selbst ist wahrschein-

lander Die oskischen Miinzen 7. Garrucci201ich von dieser Organisation ausgeschlossen ge-

Monete d' Italia 88. 89. Berliner Munzkatalog

HI 1, 82—87). Wohlstand und Macht der Stadt,

welche seit 312 v. Chr. mit Rom durch die be-

deutendste der italischen Landstrassen , die Via
Appia, verbunden war (s. o. Bd. II S. 238) wuch-
sen wahrend des 3. Jhdts. stetig, so dass sie zu

Anfang des zweiten punischen Kricges nur wenig
hinter Rom und Karthago zuriickstehend geschatzt

wurde (Plor. I 16, 6) ; sie soil, zusammen mit den

blieben und keinem pagus attribuiert gewesen.

Sie erfreute sich fortwahrend grosser Bliite, so-

wohl durch Ackerbau wie Industrie und Handel.

Aus dem vorzuglichen Spelt fabricierte man die

beste aliea (s. o. Bd. I S. 1478; sie sollte ihre

Vorziiglichkeit einer Beimischung von Thonerde
verdanken, weshalb nach Plin. XVIII 114 Augustus
der Stadt die eretifodinae in den Colles Leuco-

gaei bei Puteoli uberliess). Der Wein von C, ob-

von ihr abhangigen Kleinstadten , in dieser Zeit 30 wohl hinter dem Falerner zuriickstehend, hatte

30 000 Waffenfahige zu Fuss, 4000 Reiter haben
stellen kOnnen (Liv. XXIII 5, 15). Die Gesamt-
bevOlkerung der Pracfectura von C. veranschlagt

Beloch Bevolk. a. a. O. auf 140 000, auf 1 qkm.
140 Einwohner.

Im hannibalischen Kriege blieb C. der romi-

schen Sache treu bis nach der Schlacht bei Cannae.

Naehdem angeblich die Forderung, dass stets ein

Consul aus C. gewahlt werden sollte, von den

gleichfalls Ruf (Sorten eaulinm und dradeySQt-

zns, Plin. XIV 69. Athen. I 27 c. 31 d). Aus den
Rosen, die die campanische Ebene in Fiille her-

vorbrachte (Athen. XV 688 e), und eingefiihrten

orientalischen Specereien (Plaut. Rud. 629) fabri-

cierte man Parfiimerien; von dem Umfang dieses

Erwerbszweigs giebt das von Plinius XVHI 111

citierte volgo dictum, plus apud Campanos un-
guenti quam apud ceteros olei fieri eine Vor-

ROmern abgeschlagen war (Liv. XXIII 6, 6. Cic. 40 stellung; ebenso der Umstand, dass der Name
de lege agr. II 95; in Pison. 24), offnete die

Volkspartei dem Hannibal die Thore und trat,

unter der Bedingung, dass C. vom Kriegsdienst

fur Karthago befreit sein und seine eigenen Ge-

setze und Magistrate behalten solle, auf Seite der

Punier (Liv. XXIII 7). Im Winter 215—216
hielt Hannibal in C. sein Winterquartier, durch

welches angeblich seine Truppen aufs schlimmste

verweichlicht wurden (Liv. XXIII 18, 10-16.

des Parfiimeriemarktes von C, Seplasia, zum
Appellativ geworden ist. Unguentarii werden in-

schriftlich erwahnt CIL X 3968. 3974. 3975. 3979.

3982. Beruhmt war ferner die Bronzeindustrie •,

schon die Colonisten Caesars durchsuchten die

alten Nekropolen , urn die geschatzten vascula

operis antiqui daraus zu entnehmen (Suet. Caes.

81). Auch Gebrauchsgegenstande aus Bronze

empflehlt schon Cato de agr. 135 in C. zu kaufen;

Strab. V 250. Diod. XXVI 14. Val. Max. IX l,50zu Plinius Zeit war nachst dem cyprischen das

I. Flor. II 6, 21 u. a.). Im J. 215 wurden 300

treugebliebene equites Campani als rOmische Bur-

ger nach Cumae iibergefiihrt (Liv. XXHI 31, 10).

Nach langer Belagerung wurde die Stadt im J. 211

von den RQmem wieder eingenommen (Liv. XXVI
II. Appian. Hannib. 43. Zonar. IX 6. Sil. Ital.

XHI 258ff.) und hart gestraft. Das Gemeinwesen
als solches wurde aufgelOst, die Magistrate ab-

geschafft (Liv. XXVI 16. Vellei. II 44. Cic. de

aes Campanum am hfichsten geschatzt (utensili-

bus vasts probatissimum , n. h. XXIV 95; s.

anch Porphyr. zu Horat. sat. I 6, 116. Bltim-
ner Technologie IV 167f.). Metallarbeiter in-

schriftlich genannt: scutarius CEL X 3971; eul-

trarius 3984; gladiani 3986. 3987. Gelegent-

lich erwahnt wird die Fabrication von Seilen

(Cato agr. 135) und von bunten Teppichen (Plaut.

Pseud. 145); die Zimmermannsarbeiten (intesti-

lege agr. I 19. H 88) , die Burger am Ort be- 60 naria opera) geriihmt von Plinius XVI 225 (ein

i

lassen, doch ohne jcgliches Biirgcrrecht (spater

wurden sie allerdings wieder in der Censusliste

gefiihrt, Liv. XXXVin 28. 36, und erhielten das

Eecht -giiltiger Eheschliessung, Liv. XXXVIII 36).

Vom Gebiete C.s wurde der Kiistenstreif abge-

trennt zur Griindung der Biirgercolonien Voltur-

num und Liternuin (vgl. Mommsen St.-R. Ill

578), der iibrige blieb Besitz des rOmischen Staates,

faber intcstinarius CIL X 3957 , materiarius

3965). Mit dem Rcichtum ging der Luxus Hand
in Hand. Sprichwortlich Campana arrogantia

(superbia) Cic. de leg. agr. II 91. Liv. IX 6, 5.

Gell. I 2i, 2. Besonders erwahnt wird C. als

Heimat der Gladiatorenkampfe (Strab. V 250. Sil.

Ital. XI 57. Athen. IV 953 c u. a.); die grossen

ludi mit Tausenden von Pechtern spielen eine



1559 Capua Capua 1560

Eolle beim Aufstande des Spartacus, in den Biir-

gerkriegen (Cic. ad Att. VII 14. Caes. bell. civ.

I 15) und noch im 2. JMt. n. Chr. (Hist. Aug.
Iulian. 8).

Nach missgliickten Versuchen der Gracehen,
den ager Campanus anfzuteilen, und der ephe-
meren Dediction einer Colonie durch M. Brutus
im J. 83 (s. o. unter Campanus ager S. 1442)
setzte Caesar im J. 59 die Errichtung der Colonie

Maggiore, neuerdings als Stadt S. Maria di Capua
Yetere genannt.

Von den antiken Resten in und bei -C. sind
aus vorrOmischer Zeit am bedeutendsten die Ne-
kropolen, deren alteste Teile etwa ins 6.— 7. Jhdt.
t. Chr. zurtickgehen (Helbig Ann. d. Inst. 1880,
225). Die Graber sind teils Kammern mit Presken
an den Wanden (Mon. d. Inst. X 55 und dazu
v. Duhn Annali 1878, 107—118), wahrend die

wirklich durcb. 20 000 rOmische Burger wurden 10 Decke keinen Schmuck zeigt, da sie im Altertum
<im alten Stadtgebiet von C. und den campi
Stellates) angesiedelt (Vellei. II 44. Suet. Caes.
20. Appian. bell. civ. II 10); die Leitung des
Geschaftes hatten Vigintiviri, zu denen aucb Pom-
peius gehOrte (Varro de r. r. I 2, 10). Der oardo
der assignierten Acker hatte nacb Frontin. grom.
29. Hygin. grom. 170. Lib. colon. 209, 21 west-
Cstliche, der deeumanus nordsiidliehe Bichtung;
ygl. noch Lib. colon. 231

mit einem golddurchwirkten Baldacbin Oberspannt
war (Helbig Bull. d. Inst. 1873, 126); teils

Wurfel aus Peperin mit Falzdeckel (Bull. d. Inst.

1871, 16; Abbildung eines Exemplars aus Sues-

sula EOm. Mitt. 1887, 136), in deren Innerem die

bronzene Ascbenurne nebst den Beigaben (Thon-
gefasse u. a.) Platz findet; teils sarkophagahn-
liche Behalter mit horizontaler oder dachfOrmiger
Bedeckung aus Peperinplatten. Die Fundobjecte,

Im Biirgerkriege nach Caesars Tode deducierte 20 Bronzevasen (Mon. d. Inst. V 25. Ann. 1880 tav.
Antonius 43 v. Chr. nochmals eine Colonie (Cic,

Phil. II 39. 40); auch gehOrte C. zu denjenigen
Gebieten, deren Aufteilung die Triumvirn ihren
Veteranen versprachen (Appian. bell. ciy. IV 3).

Im J. 36 verstarkte Octavian die Zahl der Colo-
nisten (VeUei. II 81. Cass. Dio XLIX 14), er-

baute die Wasserleitung vom Berge Tifata her
(welche im Mittelalter der Kirche und dem Ort
S. Angelo in Formis den Namen gegeben hat),

d' agg. UV), Thonvasen griechischen Imports
selten korintbische {Ann. d. Inst. 1880, 224) und
schwarzfigurige, am ha-uflgsten vertreten rotfigurige

freieren Stils (Bull. d. Inst. 1871, 119f.) — und
einheimischer Fabrik , manchmal mit reicbem
Goldschmuck (Ann. d. Inst. 1878, 110), endlich
sog. ,Nolaner' Vasen in grosser Zahl geben eine

Blustration zu den Schilderungen der alten Auto-
ren tiber den Luxus der Capuaner. Die Nekro-

und sehenkte, zurEntschadigung fur anderweitige 30 polen umgeben die Stadt auf alien Seiten; ein
A„ afii!lp ,w a^^Aa a«+a, ;„, n^;^ „„„ Verzeichnis der hauptsachlichsten FundstattenAusfalle, der Gemeinde Outer im Gebiet von
Knossos auf Kreta im-Werte von 12 Millionen
Sesterzen (Vellei. II 81. Cass. Dio XLIX 14; ein
Goloniesclave arcarius Cretae CIL X 3938). Der
Name lautet nunmehr vollstandig eolonia Iidia
Felix Augusta Capua (Lib. colon. 231. CIL X
3832); das Stadtgebiet dehnte sich siidostlich bis
Marcianise_ aus (hier gefunden ein Grenzstein mit
der Inschrift iussu Imp. Caesaris qua aratrum

giebt Beloch Campanien 358, zu dessen Ergan-
zung folgende neuere Fundangaben dienen mflgen.
Im Westen der Stadt, Graber im fondo Valle
Not. d. scavi 1876, 12. 191. 1877, 16. 94, bei
Cappella delle Braccia 1878, 69. Beim Arco
Adriano 1879, 18. 280. 1880, 63. 84. 146. 183.
230. Im Norden, fondo Tirone 1880, 481. 1881,
91. 298. 373. 1883, 424. 1884, 275. 428. 1885,

duetumest). Unter Nero wurde die Colonie durch 40 22. Im Westen, bei le Curti Not. 1877, 218.
deducierte Veteranen verstarkt (Tac. ann. XIII 1883. 374 49,3- Tw r!asnr,nlln Nnt i«7fi i.i. in,

31). Im Kriege zwischen Vespasian und Vitel
lius nahm es fur den letzteren Partei (Tac. hist.

IV 3). Im Laufe der spateren Kaiserzeit wird
C. selten (abgesehen von den Itinerarien, da C.
Knotenpunkt des campanischen Strassennetzes
war; s. S. 1438) erwahnt. Im 4. Jhdt. fiihrt die

Stadt den Namen eolonia Concordia lulia Valeria
Felix C. CIL X 3867, und ist Sitz des eonatdaris

1883, 374. 423; bei Casapulla Not. 1876..44. Im
Suden, bei S. Andrea dei Lagni Not. 1893, 120.
Besonders merkwfirdig ist das Ostlich der Stadt
im Fundo Patturelli gefundene Heiligtum, ilber

welches v. Wilamowitz Bull. d. Inst. 1873, 146ff.

und v. Duhn Bull. d. Inst. 1873, 13-31 be-

richten (neuere Funde daselbst Not. d. scavi 1876,
58. 190. 1886, 127. 1887, 290. 378. 560) mit
oskiscben und archaisch lateinischen Inschriften

Campaniae (C. caput Campaniae Geogr. Ray. IV 50 und Votivbildern (sitzende Gottin mit Kindern
34 p. 277 P.). Ausonius" giebt ihr"in seinem
ordo rwbilium urbium nur die achte Stelle, hinter
Mailand und vor Aquileia. Im J. 456 wurde es

von Geiserich eingenommen und zerstort (Paul.
Diac. hist. rom. XIV 17), muss aber wieder eT-

neuert sein, denn es spielt eine nieht unbedeu-
tende Rolle in den Feldziigen des Belisar (Procop
bell. Goth. 1 14. Ill 18. 26) und wird im 1. Jhdt.
von Paulus Diaconus (hist. Lang. II 17) als eine

auf dem Schoss oder an der Brust).

Die Grenzen des romischen C. sind schwer zu
bestimmen; einen Anhalt bietet, wie Beloch ge-

zeigt hat, einerseits die Ausdehnnng der Nekro-
pole, andrerseits die Kichtung der Via Appia. Er
bestimmt die Ausdehnnng der Stadt auf etwa
1650 m. in westOstlicher, 1100 m. in nordsiid-

licher Bichtung, den Flacheninhalt mithin auf
ca. 181 ha. Von der Stadtmauer sind nur durf-

der drei grOssten Stadte Campaniens bezeichnet. 60 tige Eeste constatiert; von den Thoren kennen
Den deflnitiven Untergang fand das antike C.
durch die Saracenen im J. 840; sechzehn Jahre
spater erbaute der Bischof Landulf an der Stelle
ein neues C. (Constant. Porphyrog. de adm. imp.
27. Chron. Casin. bei Muratori Script. II 303),
welches diesen Namen noch heute fiihrt; auf der
Ruinenstatte des antiken C. erhob sich erst im
spateren Mittelalter wieder ein Dorf, S. Maria

wir die porta Romana, ohne Zweifel an der Ost-
seite der Stadt, aus Liv. XL 45, 3; die porta
Volturnensis, an der Nordseite aus der Inschrift

X 3913; unbekannter Lage ist die porta lotis
bei Liv. XXVI 14, 6. Die regelmassige Anlage
und Breite der Strassen rflhmt Cic. de lege agr.

II 95. 96; mit Namen bekannt ist nur die regio
eompiti (CIL X 3857). Von offentlichen Ge-
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bauden wird die mdes alba, wohl das Gemeinde-
haus der alteren Zeit, erwahnt (Liv. XXXII 9,

2. XL 45, 3) ; der Platz, an dem es lag, Albana
genannt (Cic. de lege agr. II 93. Val. Max. IX
1 ext. 1) ist wohl identisch mit dem Forum des

campanischen Senats (Val. Max. IX 5 ext. 4).

Der Markt Seplasia war Mittelpunkt des Handels,

namentlich fur die unguentarii (Fest. p. 340,

vgl. 317. Varro sat. Men. 38 Buech. Cic. de lege

agr. II 94; pro Sestio 19). Die rOmische Colonie

C. besass ein Capitolium mit einem Tempel des

Iuppiter (Suet. Tib. 40; Cal. 57. Tac. ann. IV
57, vgl. Sil. Ital. XI 265), innerhalb der Stadt

(Kuhfeldt De Capitoliis imperii romani, Berl.

1882, 14f.). Unter den erhaltenen Eesten ist am
bedeutendsten das Amphitheater, nordwestlich der

Stadt nicht weit von den Mauern; die Dimensionen
des Grundrisses sind ein wenig grosser als die

des Colosseums; vom Aussenbau erhalten sind nur
zwei Bogen (von 80) des Erdgeschosses und ein

Pfeiler des zweiten. Nach der Inschrift (CIL X
3832) war der Bau unter Hadrian und Antoni-

nus Pius wiederhergestellt. Vgl. A 1vino Anfi-

teatro Campano, Napoli 1842 fol. Eucca Museo
Borbonico XV (1856) tav. 37. 39. 41. Fried-
lander Sittengesch. 116 558f. Sonst sind zu
erwahnen: ein dreithoriger Ziegelbogen uber der

Via Appia, unweit des Amphitheaters (Arco Cam-
pano); Reste eines Theaters (vgl. CIL X 3821.

3907); von Thermen (CIL X 3916. 3922; vgl. die

balnea bei Livius XXIII 7, 3); von der Leitung
der Aqua lulia (s. o.) im Osten der Stadt. Zwei
wohlerhaltene , durch ihre Form bemerkenswerte
rOmische Grabmonumente an der Via Appia Ost-

lich der Stadt fuhren jetzt den Namen Le Carceri

vecchie und La Conocchia.

Das Christentum hat in C. friih Eingang ge-

funden ; schon unter Constantin erwahnt der Liber
pontificalis (I 185 Duchesne) die Griindung einer

basilica apostolorum in urbe C. Zahlreich sind

die dem 4.— 7. Jhdt. angehOrigen christlichen

Inschriften (CIL X 4485— 4552. 8233. 8234.

8377 a b) ,
grossenteils aus einem Coemeterium

bei S. Prisco stammend; vgl. zu CIL X 4511.

Vgl. Mommsen CIL X p. 365—370. Beloch
Campanien 295—360, wo weitere Litteratur. Uber
Funde im Gebiet des alten C. enthalten die Atti

della commissione conservatrice dei monumenti
ecc. nella provincia di Terra di Lavoro (Caserta

1870ff.) mancherlei schatzenswertes Material.

[Hiilsen.]

Capuanus, Vir spectabilis, Cassiod, var. V
21f., von Theoderich zwischen 523—526 zum
rector decuriarum ernannt. d. h. nach Mommsen
St.-R. 13 370 und N. Archiv. XIV 493, 1 zum
magister census. [Hartmann.]

Capulator = OlabsehOpfer (Cato de agr. 66.

Col. XII 52, 10; vgl. Plin. XV 22). Wenn die

Oliven in einer Muhle zerquetscht und der so ge-

wonnene Brei dem Drucke der Olpresse unter-

worfen war, oder auch wenn die Oliven, ohne in

der Mtihle zerrieben zu sein, sofort nnter die Presse

kamen (s. u.), so floss eine triibe Fliissigkeit ab,

die in ersterem Falle etwa 30C/ 01 enthielt,

wahreild der iibrige Teil. die amurca, aus einer

schwarzbraunlichen vegctabilischen Fliissigkeit be-

stand , welche mit Geweberesten
, fraees , und

Scbleim vermischt war. Da das 01 nun vermoge

seines geringeren specifischen Gewichtes (0,917)

sich allmahlich an der Oberflache des Recipienten

ansammeln muss, so kann es auf mechanischeni

Wege durch AbschOpfen gewonnen wcrden. Zu
dieser Manipulation gehorten geschickte Leute
(vgl. Plin. XV 5), weshalb sich auch in den Stad-

ten besondere collegia capulatorum, wie in Allifae

(CIL IX 2336), oder eaplatorwm, wie im apuli-

scben Ausculum (ebd. 665), in Anagnia (ebu. X
10 5917), Tibur (ebd. XIV 3677) und Casinum (Ephem.

epigr. VIH 591) fanden. Das Verfahren wird
folgendermassen beschrieben (Cato 64—67. Col.

XII 52, 10—13, vgl. 54. Plin. XV 21—23): Man
sollte sich besonders keines ehernen Gerates da-

bei bedienen und das 01 so kurze Zeit als mog-
lich in Beriihrung mit der amurea und den fraees

lassen. Sobald die ausgepresste. Fliissigkeit von
samtlichen Pressen durch Canale in einen bleiernen

Kessel (Cato 66) oder ein wiirfelfOrmiges Gefass

20 oder in einen gemauerten Doppelbehalter, struc-

tile gemellar (gemellaria bei Augustin. in Ps. 136),

von dem wahrscheinlich der zweite Behalter tiefer

als der erste lag und mit diesem durch ein Loch
communicierte, oder endlich in eine runde Schale,

labrum (Col. XII 52, 10), gefiossen war, sollte

der C. sofort das Ol zuerst mit einer grOsseren

und dann mit einer kleineren Muschel, concha
(Cato 13, 2; vgl. Plin. XXXII 147), abschOpfen

und in ein labrum giessen oder die ungesonderte

30 Fliissigkeit mit eisernen LOffeln, eonchae ferreae

(Col. a. a. O. 8), in ein irdenes, vielleicht im
Innern gummiertes oder glasiertes , huic usui
praeparatum labrum giessen (Col, a. a. O. 10).

Das weitere Verfahren scheint nicht mehr im Press-

gebaude, toreularium, sondern in der cello, olearia

vor sich gegangen zu sein (Cato 13, 2. Col. a. a.

O. 13); nach Palladius (I 20) konnte in dieser

sich sogar auch die Presse befinden. Das 01
wurde namlich zur weiteren Klarung von labrum.

40 zu labrum umgeschopft. Nach Columella (a. a.

0. 11. 12) geschah dies 30 mal, bis das 01 auf

das dolium kam, denn er brauchte fur diese Ma-
nipulation 30 labra und, da er drei Pressgange
machte, welche drei verschiedene Olsorten lieferten,

im ganzen 90 labra. Dabei musste der C. wohl
taglich das 01 in das nachste labrum abschOpfen.

Bei Cato sind im ganzen nur 12 (c. 10, 4) oder

14 (13,2) labra verlangt, so dass nicht ersichtlich

ist, wievielmal er die UmfuUung vorgenommen
50 hat ; ja trotz der geringen Zahl der labra ver-

langt er sogar jene womoglich taglich zweimal
vorzunehmen (64, 2), wahrend man heute zwischen

jeder Umfullung 5—6 Tage verstreichen lasst, da-

mit das 01 Zeit hat, sich an der Oberflache zu

sammeln. Wenn das Ol auch aus dem bleiernen

Kessel gleich nach der Pressung, wie gesagt, abge-

schopft wurde, so musste die darin zuriickbleibende

amurca noch eine verhaltnismassig grosse Menge
Ols enthalten. Wohl um dieses und das sonst

60 noch in der amurea verbliebene 01 zu gewinnen,

verlangt Cato (66. 67, 2) von dem Aufseher, die

amurca nach dem AbschOpfen des Ols ebenfalls

auszuschopfen , die fraees fortzuwerfen und die

amurea oder vielmehr das dariiber schwimmende
Ol von einem Bassin, lacus, zum andern umzu-
giessen, bis das Ol in den lacus am Ende der

cetla gelangte. Columella glaubte die amurea,
ohne dass die Oliven vorher zerrieben waren, also
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ohne Anwendung der Miihle allein durch den steht der strafreohtliche der Kapitalstrafe und
Druck der Presse (XII 49, 9. 52, 10) oder auch des Kapitalverfahrens in Zusammenhang. Dig.
dadurch, dass er sie schon vorher presste. ehe sie XLVIII 19, 2 pr. : Rei eapitalis damnatum sic
in die Miihle und dann wieder unter die Presse aceipere debemus, ex qua causa- damnato vel
kamen (ebd. 54), teilweise entfernen zu kflnnen, mors vel etiam civitatis amissio vel servitus
Bei dem letztgenannten Verfahren wurden die contingit. In einer weiteren Redeweise war om-
Oliven vorher auch mit siedendem Wasser be- nis causa existimationis eine eapitalis.
gossen (Plin. XV 23), doch glaubten Sachver- Litteratur: Pernice M. Antistius Labeo I 59,
standige nach Columellas eigener Angabe (52, 13) 19 s. auch die bei Capitis deminutio Ange-
der Miihle nicht entbehren zu konnen. Endlich 10 fiihrten. Schulin Lehrb. d. Gesch. d. rOm. E.
glaubte Columella auch, dass ein Zusatz von ge- 32 § 11. Puchta-Kriiger Inst. 10 II 80. 117.
wohnlichem Kochsalz (52, 10) und bei Kalte von § 210. 220 und zur Rechtsprechung de capite
gedorrtem Salz oder besser von Soda (§ 12) dazu civis I 82. 101. 115. 439 § 41. 51. 56 b. 153.
beitrage, das 01 von der amurca zu scheiden. Leonhard Inst. § 43. [Leonhard.]

[Olck.] 2) Seit der Zeit Diocletians heisst caput,
Capulus(miteaperezusammenhangend;Neben- griechisch xt<palfj (so wird die Abklirzung K in

form capulum Non. p. 4, 18. Pest. epit. p. 61, 12). den Censuslisten CIG 8657. Bull. hell. IV 336
1) Sarg (daher ire ad capulum = sterben Lucr. aufzulosen sein) oder ^vyoxecpakrj (Cod. lust. X
II 1174, capularis ein dem Tode naher Greis 27, 2 § 8. Nov. lust. 17, 8. M.-Ber. Akad. Berl.
Plant. Mil. 628. Apul. de mag. 66 u. 0.): No- 20 1879, 161), in Gallien jede Einheit der Steuer-
nius a, a. 0., der Verse aus Plautus, Pompo- rechnung (Eumen. paneg. VIII 11. 12. Apoll. Sid.
nius, Lucilius und Varro anfuhrt. Apul. met. carm. XIII 20), in den orientalischen Provinzen
X 12. Tertull. resurr. cam. 7 und 32. Auf einen nur die Einheit der beweglichen Steuerobjecte,
Holzsarg weist Apul. met. IV 18 eapulos carie wahrend die der unbeweglichen iugum (£vy6v) ge-
et vetustate semitectos. Im Widerspruch mit den nannt wird ; doch reprasentieren beide auch hier
angefuhrten Zeugnissen steht Serv. Aen. VI 222 den gleichen Steuerwert (Cod. Theod. VII 6, 3.

und XI 64 (danach Isidor. or. XX 11,7) capulus = XI 16, 6. 20, 6. 23, 1. XII 4, 1. XV 3,5. Cod.
feretrum. Hieraus indes mit Cuq bei Darem- lust. X 27, 2 § 8). Jene Einheiten umfassen so-

berg-Saglio Dietionnaire II 1390 zu schliessen, wohl Vieh als Menschen, woher in den angefiihr-
C. sei eine Art holzerne, aus einem offenen Kasten 30 ten Censuslisten ar&Q(a>jiwvJ x(e<palai) und t,w(<ar)

bestehende Bahre, verbieten die oben angefuhrten x(e<palal) oder doi).cov xal CcAou* x(sq>aXai) ver-
Stellen, an denen C. nur Sarg bedeuten kann (un- zeichnet stehen. Urspriinglich rechnete man auf
bestimmt Fest. epit. 61, 12 id, quo mortui effe- ein C. einen Mann (daher der Name) oder zwei
runtur; Apul. met. X 12 wird ein cooperculum Frauen, seit dem J. 386 werden 5 Manner oder
eapuli erwahnt). Die Angabe des Servius erklart 8 Prauen je zwei Capita gleichgesetzt (Cod. Theod.
sich vielleicht daraus, dass bisweilen auf der Bahre XIII 11, 2). Wie viele Viehhaupter dem mann-
ein C. stand (Cass. Dio LVI 34, s. o. S. 352). lichen Haupte geglichen wurden, ist unbekannt;
Vgl. Becker-Goll Gallus III 523 und die Ar- vgl. Capitatio. [Seeck.]
tikel Area (Bd. II S. 428) und Feretrum. Caput Africae in Bom, Name eines vicus

2) Griff, besonders des Schwertes (Fest. epit. 40 auf dem Caelius, der vom Colosseum aufwarts in

61, 12. Corp. gloss, lat. IV 491, 15), iibertragen die Gegend des macellum magnum (S. Stefano
vom mannlichen Gliede gebraucht (Priap. 25, 7. rotondo) fuhrte. An ihm lag die Erziehungs-
Plaut. Cas. 908). [Samter.] anstalt fiir die zum Dienst im Palast bestimmten

Caput ist 1) im juristischen Sinne so viel wie jungen kaiserlichen Sclaven (pueri a Capite Afri-
jcgoawTtov oder persona, d. h. die Rolle, welche cae oder Caputafricemes) ; inschriftliche Funde
jemand im Rechtsleben spielt, oder auch die Per- zeigen, dass sie in der Nahe der Kirche S. Gio-
son selbst, die als Tragerin einer solchen Rolle vanni e Paolo gesucht werden muss. Noch im
in Betraeht kommt. So wird z. B. dem Sclaven Mittelalter hatte eine kleine Kirche S. Stephanus
jedes caput abgesprochen , weil er rechtlos ist. in Capite Africae (an Via della Navicella) den
Inst. I 16, 4 nullum caput habuit, vgl. auch Theo- 50 Namen bewahrt; vgl. Notit. reg. II. CIL V 1039.
philus paraphrasis graeca zu Inst. Ill 17 pr.

,

VI 8982—8987. Gatti Ann. d. Inst. 1882,191
wahrend in Dig. IV 5, 3, 1 von einem servile —220. LancianiMonum. deiLincei I 500. Aber
caput die Rede ist, von dem es heisst nullum der vicus Capitis Africae, den die sog. Appendix
ius habet. Es erklart sich dies wohl daraus, dass Probi (Keil G. L. rV 193f.) nennt, gehort nicht
auch der Sclave trotz seiner Rechtlosigkeit nicht nach Rom, sondern nach Karthago (Gaston Paris
rechtlich vollig bedeutungslos ist und darum auch Melanges Renier, Paris 1887, 304f. Rom. Mitt.
gelegentlich einmal caput heisst, vielleicht liegt 1892, 272). [Hiilsen.]
auch lediglich eine unjuristische Ausdrucksweise Caput Arietis, castrum bei Carcassonne,
vor, s. Servus und Capitis deminutio. Gregor. Tur. hist. Franc. VIII 30. Longnon
Die Bezeichnung der Rechtsgenossen als Trager 60 Geogr. de la Gaule 615ff. [Ihm.]
von capita tahri nach Niebuhr (Rom. Geschichte* Caput Basensis, Garnisonsort in Pannonia
I 606 Anm. 1280) aus der rubrica her, die dem sec, Not. dign. XXXII 59: tribunus cohortis
civis in der Censusliste zukam. Puchta vermutet primae Thracum civium Romanorum (vgl. E.
dagegen (Puchta-Kriiger Inst. 10 n 117 §228 Keil De Thracum auxiliis 48), von Boecking
Anm. 6), dass diese Benennungsweise alter als mit Unrecht auf Bassianae bezogen (Mommsen
die genannte Liste und in sie aufgenommen wor- CIL III p. 417); wohl Caput Basantis (vgl. Geogr.
den i?t. Rav. 215, 1 Bassantis, Tab. Peut. Ad basante),

Mit dem civilrechtlichen Begriffe des caput d. i. ein Ort an der Miindung des Basante oder
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Basaniusflusses (jetzt Bosna) in die Save bei Bos- bedeckender, mit einer Kapuze versehener Uber-

nischSamac. Kiepert Formaeorbis antiqui XVII; wurf. Dies ergiebt sich aus dem, was iiber den

nach W. Tomaschek Mitt, der geograph. Ge- Ephod, iAcouts, superhumerale, der Hebraeer ge-

sellschaft in Wien 1880, 499 bei Gradiste am sagt wird, er gliche einer C. aber ohne Kapuze,

Ausfluss des Bosut aus der Save, gegeniiber der palliolum in modum caracallarum sed absque

Miindung der Tolisa. [Patsch.] eumllo, Hieron. ep. 64, 15. Eucher. instr. 2, 10;

Caput boris, Briickenkopf der Traiansbrucke vgl. Gloss. Mai CI. auct. VI 525b. Der Ephod

{Prokop. de aedif. IV 6) bei Drobetae (s. d.). aber ist ein kurzer, uber Brust und Riicken herab-

[Patsch.] hangender Uberwurf. Daher Corp. Gloss. Ill 338,

Caput Bubali (so Tab. Peut.; Gubali Geogr. 10 52 xaQaxalfoov cuculla, indem der kurze tJber-

Rav. 204, 1), erste Station der Strasse Tibiscum- wurf nur als Anhangsel der Kapuze betrachtet

Viminacium im norddanubischen Teile von Moesia wird. Ferner Corp. Gloss. V 275, 26 caracalla

superior, westlich von Karansebes. Vgl. CIL III vestis sine manicis auro texa (letzterer Zusatz

p. 247. Kiepert Formae orbis antiqui XVII. nnverstandlich). Damit stimmen die Preisan-

[Patsch.] gaben des Ed. Diocl. Hier werden 26, 120—139

Caput Budelli, Ortlichkeit inNumidien, 7 Mil- leinene C. fur Frauen (138) je nach der Giite

lien von Cuicul auf der Strasse nach Milev, Tab. des Stoffes mit 3500—600 Denaren fiir den

Peut. [Dessau.] iotos (dessen Bedeutung nicht ganz klarist, der

Caput Cellarum, wie es scheint Ortlichkeit aber jedenfalls zu der GrOsse des Kleidungstuckes

in Africa, von der der limes Caputcellensis (Not. 20 in Beziehung steht) tarifiert, und zwar die drei

dign. Occ. c. 23) seinen Namen hatte. Ein Bi- geringeren Sorten mit 1000—600 , in gleicher

schof ders'elben Ortschaft wird unter denen von Hohe mit den drei entsprechenden Sorten der

Mauretania Caesariensis im J. 484 genannt (Not. eoxalia, Lendentiicher. Es muss also auch die

episc. in Halms Victor Vitensis p. 68: Caput- C. ein nicht umfangreiches Kleidungstiick gewesen

eillmsis). Wohl nicht verschieden von Caput Ci- sein. Fiir die wollene C. maior und minor wird

lani. [Dessau.] 7, 44. 45 der Arbeitslohn auf 25 und 20 Denare

Capnt Cilani (var. Gillani), in Mauretanien, bestimmt, ziemlich gleich dem fiir Beinkleider

Station der Strasse von Caesarea nach Auzia, (20 Denare, 7, 46), wahrend ein Birrus 60 und

50 Millien von Rapidum, dem heutigen Sour- 40 kostet (7, 42. 43); auch dies fiihrt auf ein

Djouab , Itin. Ant. 31. Vermutungen iiber die 30 Kleidungstiick geringen TJmfanges.

Lage bei Cat Maure~t. CCsarienne p. 188. Wohl Eine besondere Art C. war die, welche der

nicht verschieden von Caput Cellarum, s. d. danach benannte Kaiser erfand, selbst trug, beim

[Dessau.] Heer einfiihrte und nach einigen Nachrichten an

Caput Gorgonis, Name eines Ortes (Strasse?) das Volk verteilte. Cass. Dio LXXVIII 3, 3.

in der 14. Region von Rom {trans Tiberim), un- Hist. Aug. Car. 9, 7. Aur. Vict. Caes. 21, 1.

gewisser Lage. [Hiilsen.] Hist. misc. X 23. Jord. Rom. 277. Hieron. chron.

Caput Stenarum (Tab. Peut. Geogr. Rav. 2229. Diese reichte bis auf den Boden (talares

188, 15), Station der von Apulum zur Aluta fuh- Aur. Vict., demisso usque ad talos Hist. Aug.).

renden Strasse in Dakien; C. Gooss Geogr. 43f. Dio Cassius vergleicht sie mit der pavSir), einem

und J. Jung Fasten der Provinz Dakien 149 40 Iangen Mantel, der mit der Paenula verglichen

(vgl. 148) localisieren sie vermutungsweise ,zwi- wird. Ael. Dionys. bei Eust. ad Odyss. 1854,

schen Salzburg (Vizakna) und Kleinscheuern an 34. Poll. VH 60. Hist. Aug. Comm. 16, 6 vgl.

den Quellen des Weissflusses'. [Patsch.] mit Cass. Dio LXXII 21, 3. Dass auch diese

Caput Thyrsi, im Innern Sardiniens, bei den C. Antoniniana (Hist. Aug. Car. 9, 8. Aurel.

Quellen des Tirso, Mansio der Strasse von Olbia Vict. Hier. aa. OO.) mit einer Kapuze versehen

nach Carales, Itin. Ant. 81. [Hiilsen,] war, ist aus dem Namen zu schliessen; wie sie

Caput Yada s. BQaxd)d7]g axga. sich sonst von der Paenula unterschied, ist un-

Cara (oder Caria% Ort in Hispania citerior, bekannt ; sie blieb auch spater iiblich (Hist. Aug.

in den Listen des Agrippa und Augustus aufge- a. a. O.). MaTquardt Privatl.2 582. Blumner
fiihrt unter den civitates stipendiariae des Be- 50 Maxim altarif 113. 171. Die Untersuchuug bei D a -

zirks von Caesaraugusta (Plin. IH 24 Carenses), remberg-Saglio Diet, des Ant. II 915 ist ver-

an der romischen Strasse von Caesaraugusta fehlt, weil auf einer irrigen Vorstellung vom Ephod

nach Pompaelo, die nur vom Geogr. Rav. (311, beruhend. [Mau.]

12 Carta, d. i. Caria) verzeichnet ist — dort- Caracates s. Caeracates.

her ein Meilenstein des Hadrian (CIL II 4906, Caracca, Ort der Carpetaner in Hispania ci-

wenn der Uberlieferung zu trauen ist) mit dem terior (Ptol. II 6, 56; daraus der Geogr. Rav.

Namen der Stadt — , im 2. Jhdt. Stadtgemeinde, 313, 10 , wenn damit nicht Carae gemeint ist,

wie die Insclmft ihres Flamen in Tarraco (CIL s.d.),unweitComplntum, wahrscheinlichderWohn-

II 4242) und einige in Santa Cara gefundene In- sitz der Xaqwnavoi am Tagonius, die im serto-

schriften zeigen (CIL II p. 402), das den alten 60 rianischen Krieg genannt werden (Pint. Sertor.

Namen in der Umformung zu dem einer Heiligen 17) , nach der eingehenden Beschreibung (wohl

bewahrt hat. [Hiibner.] des Poseidonios) ein hoher Hugel, den nach Nor-

Caracalla (Caracallus). 1) Spitzname des den gerichtete natiirliche Felsenhohlen und kunst-

Kaisers M. Aurelius Severus Antoninus, 211—217 liche Aushohlungen umgeben, wahrend die Ebene

n. Cht., s. Aurelius Nr. 46. Uber den kelti- mit Thonerde gefullt ist, die so locker und nach-

schen Ursprung des Wortes vgl. A. Holder Alt- giebig ist wie Asbest oder Asche, so dass man
keltischer Sprachschatz s. v.; s. Nr. 2. [Stein.] nicht fest. auftreten kann. Diese Umstande be-

2) Caracalla, ein kurzer, nur den Oberkorper niitzte Sertorius zugleich mit dem dort regel-
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massig wehenden Nordwind zu einer ausfiihrlich

geschilderten Kriegslist, durch die er die Hohlen-

bewohner zur tjbergabe zwang. Die Ortlichkeit

ist trotzdem nicht genau ennittelt; der alte Name
scheint in der Landsohaft Alcarria (mit arabi-

schem Artikel) fortzuleben. [Hiibner.]

Caracotinum, Ausgangspunkt der iiber Iulio-

bona (LilleboDne) , Ratomagus (Rouen), Lutetia

(Paris) nacb Augustobona (Troyes) fuhrenden

Strasse, Itin. Ant. 381. Beim heutigen Harfleur

an der Miindung der Seine, Desjardins Geogr.

de la Gaule I 344. H 461. [Ihm.]

Caraceni (KaQaxtjvoi) nennt Ptolemaios III 1,

66. 67 cine Volkerschaft Mittelitaliens .unterhalb'

der Frentaner und .oberhalb' der Samniten; als

einzige Stadt giebt er Anfldena am oberen Sagrus

an. Damit hat schon C luver (Italia antiqaa 1193)
richtig die bei Zonar. VIII 7, 1. Cass. Dio 1. X
frg. 42 ed. Boissevain genannte feste Stadt der

KaQKtvoi im samnitischen Gebirge zusammenge-
braeht, welche im J. 209 v. Chr. von den BOmern
(nach einem starken Schneefall) erobert wuTde.

M omm s e n (CIL IX p. 257) vernratet, dass Bovia-

num vetus (Pietrabbondante) der alte Hauptort der

C. gewesen sei. Wenn es richtig ist, bei Tac. hist.

IV 5 Helvidius Priseus, regiow Jtaliae Care-

cina, e munieipio Cluviano, denselben Stamm-
namen zu erkennen, so miisste ihr Gebiet sich bis

nahe an die Miindung des Sagrus erstreckt haben
(s. CI u via); auch die Garetini infemates, die

Plin. IV 106 in der vierten augustischen Eegion
und dem Gebiete der Frentaner erwahnt, werden
nicht davon zu trennen sein. [Hiilsen.]

Cara cognatio s. Caristia.
Caracylaea s. Karakylaia.
Caraditonns. Eine keltische Inschrift (Frag-

ment einer Bronzetafel) aus Vieil-Evreux bietet

die Form GARABITONV. Dictionnaire archeol.

de la Gaule, epoque celtique pi. epigr. nr. 8. Ob
Name eines Gottes (Dativ) bleibt ungewiss. J.

Becker Beitr. zur vergleich. Sprachforschg. Ill

165. Stokes Bezzenbergers Beitrage XI 133. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Carue, Stadt der Keltiberer im Hispania eite-

rior, Station der rOmischen Strasse von Laminium
(s. d.) nach Caesaraugusta (Itin. Ant. 447, 8

Carae; vgl. Caracca); die Lage ist nicht er-

mittelt, etwabei Villacadima undMonreal zu suchen

(Guerra Discurso a Saavedra 90). [Hiibner.]

Caraedudis, spanische Gottheit auf einer In-

schrift von Astorga, CIL II 5663 (= Ephem. epigr.

III 148) Garaedudi Fronto Beburri f(ilius) v.

s. I. m. [Ihm.]

Caraga, Stadt in Africa, in der spateren Pro-

vinz Byzacena, Ptolm. IV 3, 40. [Dessau.]

Carales (die Pluralform inschriftlich besser

bezeugt durch CIL X 7541, zahlreiche Inschrif-

ten von Meilensteinen CIL X 799. 8000. 8001.

800.6. 8011 u. a. Ephem. epigr. VIII 743ff. Not.
d. scavi 1892, 366, ferner die Itinerarien, sowie

die hsl. fjberlieferung bei Liv. XXIII 40, 2. XXX
39, 3. Prise. II 63. Probus app. bei Keil Gramm.
IV 195 unter den nomina generis feminini semper
pluralis. Consentius ars bei Keil Gramm. V 349;
Garalis im Sing. Flor. Claud, u. a. ; Gararis Mela
II 123; Kaoakig die Griechen; Einwohner Carali-

tanus, KaQalitavog; auch Garalita CIL VI 13627
wohl so zu verstehen; Galaritanus die Not. episc.

v. 482 in Victor Vitens. ed. Halm p. 71 ; Cara-
lensis Epiphan. hist, tripart. VI 19), die bedeu-

tendste Stadt Sardiniens, noch jetzt Cagliari. Ihre

Griindung wird meist auf die Karthager zuriick-

gefuhrt (Paus. X 17, 9. Claud, de bello Gild

520; punische Graber auf der collina di Buo-

naria gefunden, VivanetNotizie degli scavi 1892,

189) dagegen von Sol. IV 2 auf einen sardini-

schen KOnig Aristaeus (vgl. Paus. X 17, 3). In

10 der romischen Geschichte wird C. zuerst im zwei-

ten punischen Kriege erwahnt (Liv. XXIII 40, 2.

XXVH 6, 14. XXX 39, 3), sodann gelegentlich

des von Ti. Sempronius Gracchus gedampften Auf-

standes im J. 177 (Flor. I 22), endlich in den

Biirgerkriegen (Caes. b. civ. I 30. Bell. Afric. 98.

Cass. Dio XLVIII 30). Ihre Bedeutung verdankt

sie dem trefflichen Hafen an der windgeschiitzten

Bueht, in dem eine Abteilung der misenatischen

Flotte stationiert war (CIL X 7592. 7593. 7595.

20 Tac. hist. II 16) ; sie war in der ganzen Kaiser-

zeit die bluhendste Stadt auf der Insel (Strab. V
225. Flor. a. a. O.). Sie gehorte zur tribus Qui-

rina (Kubitschek Imp. Romanum tributim discr.

126) und scheint Municipium gewesen zu sein

(s. Momm sen CIL X p. 787); Plinius IH 85
nennt C. oppidum civium Romanorwm. Gelegent-

lich erwahnt wird C. noch von Ptol. Ill 3, 4.

Vffl 8, 3. Oros. I 2, 101. Steph. Byz. s. Ka-
QaXtg und Solxoi (aus Artemidor); inschriftlich:

30 CIL VIII 3185; als Hauptausgangspunkt des sar-

dinischen Straasennetzes in den Itinerarien (Ant.

80. 81. 82. 84. Tab. Peut. Geogr. Eav. V 26

p. 411 P.). Im 4. oder 5. Jhdt. war C. wahrscheinlich

Sitz des Praeses Sardiniae, da kaiserliche Verord-

nungen in C. publiciert sind (Cod. Theod. II 8, 1.

VHI 5, 1). Als wichtiger Kriegshafen erscheint es

noch im Kriege gegen Gildo (Claud, a. a. O.) und
gegen die Vandalen und Gothen (Prokop. bell.

Vand. I 23. 25. II 13; bell. Goth. IV 24). Das
40 Christentum fand friih in C. Eingang; Kata-

komben mit Bilderschmuck und Inschriften sind

neuerdings gefunden (Not, d. scavi 1892,' 183

—

189. 1896, 213), unter den Bischofen ist Lucifer

von C. (f 371) in der Litteratur bekannt; ein

gleichnamiger erscheint in der Notit. episcoporum

vom J. 482 (in Halms Ausgabe des Victor Vi-

tensis p. 71); zahlreiche episeopi O. erwahnten die

Briefe Gregors d. Gr. (I 60. 61. 62. 81. IV 8.

9. 10. 24. 26. 29 u. a.). Von antiken Resten ist

50 erwahnenswert ein Amphitheater (Tocco Bull. d.

Inst. 1867, 121). Neuere Ausgrabungen in und

bei C. s. Not. d. scavi 1876, 59. 1877, 285. 1878,

271. 1879, 161. 1880, 105. 405. 1882, 48. 122.

1883, 100. 1885, 488. 1887, 45. 164. 1891, 139.

1892, 35. 60. 1893, 255. Griechische Inschriften

aus C. Kaibel IGI 605—607, lateinische CIL
X 7552—7807. 8322. Ephem. epigr. VIII 709

—717. [Hiilsen.]

Caralitannm promnntorium bei Plin. IH
60 84. 87, vor dem die Insel Ficaria (Isola dei Cavoli)

liegt, ist ohne Zweifel das jetzige Capo Carbo-

nara; dagegen die Kdgahs ay.ga , die Ptol. HI
3, 4 zugleich mit der Stadt nennt, das Capo S.

Elia nahe bei Carales. [Hiilsen.]

Caralitanus siflllS, Kaqahxavog xoLiog (Ptol.

Ill 3, 4; vgl. die Schilderung bei Claud, de bell.

Gildon. 520ff.), der Meerbusen von Carales an der

Siidkuste von Sardinien. [Hiilsen.]
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Caranium s. Caronium,
Caranltls s. K arc nit is.

Carantomagus (= Caranti campus), Ort der
Ruteni in Aquitanien zwischen Cahors und Eodez,
jetzt vielleicht Le Cranton (dep. Aveyron). Tab.
Peut. Desjardins Table de Pent. 45. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Carantonus , Fluss im Lande der Santones,
jetzt la Charente, Auson. Mos. 463. Valesius,
d'Anville u. a. identificieren ihn mit dem Ca-
nentelus des Ptol. 117,1 {Kavevtilov, Marcian.
KavsvrilXov), Desjardins Geogr. de la Gaule I

145. Dagegen Carl M filler zu Ptol. a. O. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s, Canentelns und Ca-
remtomts. [Ihm.]

Carannsca, Ort zwischen Metz und Trier,

Tab. Peut. A. Eiese Das Eheinische Germanien
in d. antik. Litt._393. 467. [Ihm.]

Carasa, Ort in Aquitanien, jetzt Garris (Ba-

skisch Garruce), dep. Basses-PyrenCes, Itin. Ant.

455. Desjardins Geogr. de la Gaule II 404.

[Ihm.]

Carastaseij kaukasischer Bergstamm, Plin.

VI 21. Vgl. die sarmatischen Eigennamen Ka-
gaatog, Kdga^tog, Xaganaros (apers. kdra ,Krieg'

-t-sid-?) im Index bei Latys chew Inscr. Pont.

Eux. [Tomaschek.]

Caratacus, KOnig der britannischen Volker-

schaft der Siluren. Sein Name in der angegebenen
Form bei Tacitus und Zonaras ; bei Dio LX 20, 1

wohl durch einen Schreibfehler KaiaQcizaxog, Dio
eic. Vat. V 191 Dind. Kayraxrjg; vgl. A. Hol-
der Altkeltisch. Sprachschatz s. v. Er war der

Sohn des in Camalodunum residierenden KOnigs
Cunobelinus, aus dem Stamm der Catuvellauner,

und erhielt nebst seinem Bruder Togodumnus die

Herrschaft fiber das Volk der Boduni im Sliden

der Themse (Dio LX 20, 1. 2; es ist keineswegs
sicher, dass dieses Volk, wie Hiibner glaubt, mit
den Dobuni bei Ptol. II 3, 12 identisch ist; vgl.

Mommsen E. G. V 160, 1). Als A. Plautius im
J. 43 n. Chr. nach Britannien kam, kampfte er

zuerst mit C, der besiegt wurde und fliichtete

(Dio a. a. O.J. Erst acht Jahre spater sehen wir
C. als Fiirsten der Siluren die Erhebung gegen
die romische Invasion leiten. Er verpflanzte den
Krieg in das Gebiet der nordlicher wohnenden
Ordoviker. und obwohl er das Land vorziiglich

befestigt hatte und die Britannen mit verzweifel-

ter Tapferkeit kampften, erlagen sie endlich der
rSmischen Ubermacht ; der Legat P. Ostorius Sca-

pula errang an einem unbekannten Flusse einen

zwar verlustreichen, aber entscheidenden Sieg(Tac.
ann. XII 33—35). C.s Frau und Tochter wurden
gefangen (Tac. XII 35; Dio exc. Vatic. V 191
Dind. spricht von mehreren Kindern), seine Bruder
ergaben sich (ihre Namen sind uns nicht bekannt

;

der friiher genannte Togodumnus war gegen A.
Plautius gefallen, Dio LX 21, 1, ein anderer,

Adminius, hatte sich schon unter Caligula vor
seinem Vater gefliichtet und sich dem Kaiser er-

geben, Suet. Gai. 44). C. selbst floh zu Carti-

mandua, der Konigin der Briganten, die ihn aber
aus Furoht vor den Eflmern auslieferte (Tac. ann.
XH 36; hist, ffl 45; vgl. ann. XII 40). Er
wurde samt seiner Familie im Triumph aufge-
fuhrt (Tac. ann. XII 36 ; hist. Ill 45), aber nach
einer wiirdevollen Rede gleich alien seinen An-

Pauly-Wissowa III

gehorigen von Kaiser Claudius begnadigt (Tac.

ann. XII 37. Dio exc. Vat. a. a. O.). Seine Ge-
fangennahme fallt in das J. 51 (Tac. XII 36
nono post anno, qiwm helium in Britannia coep-

tum; die Ereignisse sind zwar unter dem J. 50
erzahlt, vgl. hingegen XII 40 kace .... plures
per annos gesta). Charakteristisch fiir ihn und
seine Bedeutung ist es, dass in Rom alles Volk
zusammenstromte , begierig den Mann zu sehen,

10 der den Legionen so lange den heftigsten Wider-
stand geleistet hatte (Tac. ann. XII 36). Be-
merkenswert ist auch der Ausspruch von ihm, den
Dio exc. Vat. a. a. O. = Zonar. XI 10 flberliefert;

er soil namlich, als er bei einem Eundgang durch

die Stadt Eom die Pracht der Gebaude bewunderte,

ausgerufen haben: ,Weshalb begehrt ihr, die ihr

so viel euer Eigen nennt, nach unseren Hiitten?'

Litteratur: Schiller Geschichte der romi-

schen Kaiserzeit I 320f. Mommsen E. G. V 159
20 —163. E. Hiibner Romische Herrschaft in West-

europa 20ff. E. Klebs Prosopographia imperii

Romani I 303. [Stein.]

Caratillus, gallischer Vasenfabrikant der Kai-

serzeit, Dragendorff Terra sigillata 93.

[C. Robert.]

Carayij Ortschaft der Keltiberer in Hispania

citerior (Kagaoytg, nohg Kehifirjgcov) , wird mit
Complega (s. d.) im Feldzug der Ti. Gracchus
erwahnt (Appian. Hisp. 43) und war Station der

30 rOmischen Strasse von Caesaraugusta nach Tu-
riaso (Itin. Ant. 443, 1); wonach es unweit Ma-
gallon bei Borja gesucht wird (Guerra Discurso

a. Saavedra 90). Die Miinzen mit der iberischen

Aufschrift cardites und caraluJS (fiir caralues!)
— zugleich mit eal, d. i. Calagurris — werden
mit Wahrscheinlichkeit hierher gesetzt (Mon. ling,

rber. nr. 71). [Hiibner.]

Carausius. 1) Usurpator in Britannien 286
—293. M. Aurelius Maus. (so) Carausius (der voile

40 Name in seiner einzigen bisher bekannten In-

schrift bei F. Haverfield Transactions of the

Cumberland and Westmorland antiquarian and

archaeological society 1895, 437), ein Menapier
niedrigsten Standes, war in seiner Jugend Schiffer

gewesen, dann in das rOmische Heer eingetreten

und durch Tapferkeit, die er namentlich im Ba-
gaudenkriege (284ff.) bewies, schnell emporge-
stiegen. Kaiser Maximian beauftragte ihn, eine

Flotte zu bilden und damit von Bononia aus den

50 Seeraubereien der Franken und Sachsen entgegen-

zutreten. Bei diesen Kiimpfen kam er in Ver-

dacht, einen Teil der gewonnenen Beute unter-

schlagen zu haben
, ja man besehuldigte ihn so-

gar, dass er die Pliinderungen der Barbaren ab-

sichtlich zulasse , ran , wenn er sie erst spater

uberfalle , ihnen grOssere Keichtiimer abnehmen
zu k5nnen. Auf diese Anklage hin befahl Ma-
ximian ihn zu tflten, worauf sich C. zum Kaiser

ausrufen liess, mit der Flotte nach Britannien

60 ubersetzte und auf der Insel Anerkennung fand

(Eutrop. IX 21. Vict. Caes. 39, 20. 21). Dies

geschat nach Eutrop. IX 22, 2 im J. 286, nach
Vict. Caes. 39, 40 im J. 287. Die erstere Zahl
scheint die richtige zu sein, da die Goldmiinzen
des C. alle auf ein Siebzigstel des rOmischen
Pfundes (4,68 gr.) gepragt sind, also nach einem
Munzfusse, den Diocletian eingefuhrt, aber schon
im J. 286 wieder abgeschafft hat (Seeck Ztschr.

50
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f. Numism. XVII 42). In Britannicn schlossen

sich ihm die Legionen an; einige Auxilien, die

sich widersetzen wollten, wurden abgeschnitten.

Dazu wurden die gallischen Kaufleute. die sich

auf der Insel aufhielten, zu Soldaten gepresst,

bedeutende Hiilfstruppen bei den Barbaren ange-

worben und die Flotte, die C. aus Bononia fovt-

gefiihrt hatte, durch den Bau zahlreicher neuer

Sehiffe vermehrt (Eumen. paneg. V 12). Durch

entfenit (Itin. Ant. 340), also unweit des modernen
Balzola. [Hiilsen.]

Carbautorate . Stadt der Memini in Gallia

Narbonensis, Plin. n. h. Ill 36 (Carbautorate

llfeminotitm, so die beste ftberlieferung , Det-
lefsen hat Carpentoracte in den Text gesetzt;

vgl. Carbantia, Carbatitorigum). Das ius Latii

(Plin. a. 0.) hat sie, da sie auf der Inschrift CIL
XII 1239 Col(onia) Lul(ia) MemfinorumJ [vgl.

Kriege gegen die Germanen beschaftigt, die ihnlOnr. 1159 Oenio Cofoniae]) genannt wird, wohl

wahrend der J. 287 und 288 in Anspruch nahmen
(Seeck Geschichte des Dntergangs der antiken

Welt I 413), konnte Maximian den Aufstand des

C. anfangs nicht bestrafen. Doch begann er 288

auf alien Hauptfliissen Galliens zugleich einen

grossen Plottenbau, setzte ihn den Winter fiber

fort und hatte kurz vor dem 21. April 289, an

welchem die erste Eede des Euraenius gehalten

ist (Seeck Jahrb. f. Phil. 1888, 716), die Sehiffe

von Caesar erhalten. Ptol. II 10, 8 giebt Porum
Neronis als Stadt der Memini an, und dies ist

wahrseheinlieh, wie hereits Valesius behauptete,

mit C. identisch. In der Not. Gall. XI 10 fehlt

Givitas Carpentoratensium in den altesten Hss.

Sonst wird die Stadt, das heutige Carpentras (dep.

Vaucluse), nur in mittelalterlichen Quellen (unter

dem Namen Carpentorate , Carpintorate , Car-
pentoracte) erwahnt, die Holder Altcelt. Sprach-

von Stapel gelassen (paneg. II 12). Da aber die 20 sehatz s. v. verzeiehnet. Nach CIL XII 1187

Flotte vom Sturme arg mitgenommen (Eumen
paneg. V 12) und dann von C. besiegt wurde,

sah man sich gezwungen, mit dem Usurpator ein

Ubereinkommen zu schliessen (Eutrop. IX 22, 2),

durch das seine Herrschaft fiber Brittannien an-

erkannt und ihm die Verteidigung des Meeres

gegen die germanischen Piraten iibertragen wurde
(Vict. Caes. 39, 39). Dieser Frieden pragt sich

in den zahlreichen Miinzen des C. aus. welche

scheint sie zur Tribus Voltinia gehort zu haben.

Die Inschrift CIL XII 1159 nennt sexviri und
einen sexcir Aug(u$talis) et Flavial(is). Sonst

sind die in Carpentras gefundenen Inschriften

wenig ergiebig. ¥gl. Desjardins Ge"ogr. de la

Gaule II 227. Longnon Geogr. de la Gaule

441f. 0. Hirschfeld CIL XII p. 147. [Ihm.]

Carbantorignm, Stadt der Selgovae im nord-

lichen Britannien (KagjiavtoQiyov Ptol. II 3, 6;

die drei Augusti gemeinsam erwahnen (A VGQ-G 30 daraus der Geogr. Eav. 433, 10. 11 Garbantium
" ' '" — """ """ """ """ "'" Tadoritori). Die Lage ist nicht ermittelt; man

sucht sie auf dem Mount of TJrr, zwischen den

Plussen Nith und Dee im sildwestlichen Schott-

land. [Hiibner.]

Carbantus, ein Berg zwischen Susa und Ek-
batana, Plin. VI 133, doch wohl identisch mit

dem Oroandus (Plin. V 98), jetzt Elvend, sttd-

lich von Hamadan. [Weissbach.]

Carbasus. 1) Carbasus, gew. Femin., spater

Cohen 27. 49. 104. 129. 176. 177. 237—242.
264—271. 280. 323—325. 399. 400.411), nament-

lich in derjenigen mit drei Kaiserbildern neben-

einander und der Aufschrift : Carousing et fratres

sin ft Pax Auggg. (Eckhel VIII 47). Wahr-
seheinlieh nahm C. bei dieser Gelegenheit den

Namen M. Aurelius an, mn sich dadurch als

Bruder Maximians zu charakterisieren, der die-

selben Namen fuhrte. Doch haben Diocletian und
Maximian ihrer Anerkennung niemals dadurch 40 auch Masc, Plur. gew. earbasa (Georges Lex,

Ausdruck gegeben, dass sie auch ihrerseits Miinzen

auf den Namen des C. schlagen oder seine Con-

sulate, die er unzweifelhaft angenommen haben
wird, in ihrem Machtgebiet verkiindigen liessen.

Im J. 293 wurde C. von Allectus, der bei ihm
wahrseheinlieh Praefectus praetorio war und fur

irgend ein Vergehen Strafe zu furchten hatte,

ermordet (Vict. Caes. 39, 40. 41: epit. 39, 3.

Eutrop. IX 22, 2. Eumen. paneg. V 12. Zon. XII

der lat. Wortformen. 1890), griechiseh xagjia-

oog, Plur. xaQjtaoa. Uber Herkunft und Beden-

tung handelt besonders O. Schrader Linguist.-

histor. Forschungen zur Handelsgesch. undWarenk.
I 1886, 199. 204. 210f. 217. Er kommt (218)

zu dem Eesultat. dass das Wort an den altesten

Stellen noch jede Beziehung zur Baumwolle ver-

leugne. Doch darf man dies nicht so verstehen,

als ob das Wort zu verschiedenen Zeiten ver-

31 p. 641). Sein Name lebte noch lang in der 50 schiedenen Sinn gehabt habe. Unter den zahl

Sage der Britannier fort (Evans Numism. Chron

1887, 197. Moinmsen Chron. min. Ill 165).

2) Eine barbarische Kupfermfinze. gefunden

in Eichborough, tragt urn den Kopf die Inschrift

Domino Carausio Ces. Nach Fabrik und Tvpen
kann sie nicht vor dem 5. Jhdt. gesehlagen sein;

die PersOnlichkeit , welche sie nennt , ist sonst

ganz unbekannt. Evans Numism. Chron. 1887,

191. [Seeck.l

reichen Sanskritnamen fur Baumwolle sind die

beiden verbreitetsten kdrpdsa und tula (Lassen
Ind. Altertumsk. I 250. Schrader a. a. O. 199),

und noch heute heisst die in Indien allein hei-

mische krautige Baumwollenpflanze im Bengali

kapase, im Hindustani kapas (A. de Candolle
DerUrsprung der Kulturpflanzen, fibers, von Goeze

1884, 511). In andere orientalische Spracben

ubergegangen, lautet das Wort : hebraeisch karpas

Carbania. kleine Insel an der etrurischen 60 (Esth. 1. 6), arabisch kirbds, persisch kirpas,

Kuste, bei Mela II 122 mit Igilium (Giglio) und
Urge iGorgona) zusammen genannt (an der ent-

sprechenden Stelle bei Plin. Ill 81 scheint mit

Barpana dieselbe Insel gemeint zu sein).

[Httlsen.]

Carbantia, Station der Strasse von Medio-
lanum nach Augusta Taurinorum, zwischen Cutiae

(Oozzo) und Rigomagus (Trino). 12 mp. von jedem

armenisch kerpas (Schrader 210). Zwar ub

setzt P. de Lagarde (Armen. Studien 1148)

diese Worter mit ,feines Linnen', doch offenbar

nur willktirlich, da er dies auch mit sanskritisch

kdrpasa thut. Freilich bei den griechischen and

rOmischen Schriftstellern bezeichnet das Wort nur

dann die Baumwolle, bezw. ein baumwollenes

Kleid, wann von indischem Brauch die Eede ist
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(Strab. XV 719. Curt. VIII 9, 21. 24. Lucan.

Ill 230. Anon, peripl. mar. erythr. 41). Ja es

kann selbst in diesem Falle zweifelhaft sein, ob
die betreffenden Schriftsteller immer eine richtige

Vorstellung von dem Gegenstand hatten, da wenig-

etens Propertius (V 3, 64) ein solches Kleid oar-

basa Una nennt (vgl. Strab. VII 294, auch Curt.

VIII 9, 15). Im fibrigen aber scheinen die Grie-

chen und Romer unter C. allerdings immer aus

Flachs bereitete Gewebe verstanden zu haben.

Wenn anch die IdentiRcierung mit linum (Plin.

XIX 10. Serv. Aen. Ill 357. VIII 33. Corp.

gloss, lat. IV 29, 13. 433, 9. V 175, 24. 493,

57. 550, 5; vgl. IV 29, 18. 492, 37. V 272,

64) dies nicht allein beweisen kann, da man auch

<Sfters die Baumwolle und speciell die byssus

(s. d.), ja sogar den Asbest (Plin. XIX 19f. Paus.

I 26, 7) damit bezeichnete, so bleibt doch zu be-

denken, dass sich andere Erklarungen, welche
wie bei der byssus auf Baumwolle schliessen

liessen, nicht finden. Entscbeidend aber sind

einige sachliche Grilnde. Wenu Strabon (VII

294) sagt, dass die Priesterinnen der an der Nord-
see wohnenden Kimbern xaQxaolvag scpajiti&ae

getragen hatten, so konnen dies nur linnene Ober-
kleider gewesen sein. Wenn Plinius (XIX 10)

sagt, dass zuerst beim spanischen Tarraco die

carbasa genannten zarten Linnen verfertigt seien

und diese besonders geschatzt wfirden, so konnen
diese, abgesehen von anderen Griinden, auch des-

balb keine Baumwollenstoffe gewesen sein, weil

heute die Baumwollenkultur im Ostlichen Spanien
sich unter dem 40. Breitengrade halt. Die C,
auf welchen die rOmischen Schicksalsspruche nie-

dergeschrieben sein sollten, kann sich Claudianns

(bell. Get. 232) nur als Linnen gedacht haben,

wie auch Symmachus (ep. IV 34) die sibyllinischen

Biicher ursprunglich darauf geschrieben sein lasst.

Im Griechischen haben noch die Septuaginta

(Esth. 1, 6) y.aqjiaaiva als Ubersetzung des hebrae-

ischen karpds (s. Byssos), ferner Antiphilos

{Anthol. Pal. IX 415) Issiza xagxaoa zur Be-

zeichnung feiner Segel und Dionysios Hal. ant. II

68 xoQiiaaivi] io&tjg zur Bezeichnung eines Kleides

oder Tuches (vgl. Prop. V 11, 54. Val. Max. I

1, 7 ; carbasea Una = Tiicher bei Tibull. Ill 2,

21) einer Vestalin alter Zeit; endlich wird die

a/iogyig fur feiner als die xaQiiaaoz bezeichnet

(Schol. Ar. Lysistr. 735. Suid.). Viel haufiger ist

das Wort bei den ROmern. Schon um 190 v. Chr.

erwalint der Komiker Caecilius Statius (bei Non.

548, 15; vgl. 541, 11) als feine Kleiderstoffe car-

basina, moloehina, ampelina. Da er offenbar

eine attische KomOdie benutzt, auch die Adiectiv-

bildung griechiseh ist, so ist wohl anzunehmen,

dass die Eomer die C. durch die Griechen, nicht,

wie es nach obiger Notiz des Plinius fiber Tar-

raco scheinen kSnnte, durch Phoiniker kennen
gelernt haben. Zu gleicher Zeit gebraucht Ennius

(ann. 452 Baehr.) carbasus als Schiffssegel. Dem-
naehst nennt Cicero (Verr. V 30 und 80; vgl.

Varr. bei Non. 541, 20) carbasea vela die Lein-

wand der Zelte des Verres in Svrakus und Lu-

cretius (VI 108; vgl. Plin. XIX 23) mrbasus
das Schirmdach des Theaters. Am oftesten findet

sich die Bedeutung ,Schiffssegel', doch zuerst nur

bei Dichtern (s. die Stellen bei J. Yates Tex-

trinum antiquorum I 1843, 345). Wie aber bei

Apuleius neben carbasus = Segel (met. XI 16)

sich auch carbasina = Prachtgewander, etwa von

Batist (VIII 27) findet, so scheint auch in einem
ziemlich gleichzeitigen Verzeichnis auslandischer

Waren (Dig. XXXIX 4, 16, 7) earpasum neben

vela tineta carbasea feines, wenn auch orien-

talisches, Linnen zu bezeichnen.

2) Zwei Pflanzen. a) Der Saft der xagnaaog
getrunken verursacht tiefen Schlaf uud plOtzliche

10 Erstickungsanfalle ; doch ist er ein Gegengift

gegen den Schierlingstrank (Ps.-Diosc. alex. 13.

ASt. XIII 65 ; xaQjrrjola bei Paul. Aeg. V 44).

Archigenes (bei Gal. XII 445) salbte damit die

Haare, um sie kraus und schwarz zu erhalten.

Columella (X 17) nennt als wildwachsend in

Italien helteborus und earpasum und schreibt

letzterem einen schadlichen Saft zu. In den dem
Orpheus zugeschriebenen, ca. 400 n. Chr. ver-

fassten Argonautica (922) kommt es als Zauber-

20 kraut im Garten der Hekate vor. Identisch mit
dem Saft dieser Pflanze ist wohl das giftige opo-

carpathon (Plin. XXVIII 158. XXXII 58 und
97) und wohl auch das giftige, aber der Myrrhe
beigemischt, ausserlich als Pflaster angewandte
dnoxahxaoov (Gal. XIV 56). Die Bestimmung
der Pflanze ist bisher nicht gelungen. Vielleicht

aber fflhrt der heutige Name oxagrpm, weleher

fiir Helleborus orientalis Gars, und Helleborus niger

L. gebraucht wird (C. Fraas Synopsis plant, flor.

30 class. 285), auf die richtige Fahrte, zumal da
auch Apsyrtos (Hippiacr. p. 43, 15) von einem

HXi$oQov schlechthin und einem zweiten, welches

vulgar xaoTiiov genannt werde, spricht. Man
mfisste dann an Veratrum album L. denken. Eine,

wenn auch schwache Stiitze findet diese Erkla-

rung noch von anderer Seite. In den mittel-

alterlichen Herineneumata medicobotanica wird

carpessio durch ebuli semen erklart (Corp. gloss,

lat. Ill 537, 62. 620, 42), und, obwohl ebulum
40 sonst Sambucus ebulus L. ist, wird einmal (Corp.

gloss, lat. II 57, 44) ebvlem = Mefiogos gesetzt

(anders freilich ebulum ebd. 46).

b) Das xaQTcrjaiov war eine dem <pov, Valeriana

phu L. oder Valeriana officinalis L., im Geschmack
und der Wirkung ahuliche Pflanze, welche sich

besonders in Pamphvlien in grosser Menge fand

(Gal. XII 15 und 606. XIV 71. XIX 727. Orib.

coll. med. XV 1, 10, 26f. Agt. I. Alei. Trail.

H 397 Puschm. Paul. Aeg. VII), also wohl Va-

501eriana Dioscoridis Sibth., jedenfalls ist es nicht

mit der vorigen Giftpfhvnze zu verwechseln. Auch
scheint kein Zusammenhang mit dem aram. ke-

rafsa = Apium graveolens (Imm. Low Aram.
Pflanzennamen 1881, 222) zu bestehen. [Olck.]

Carbatina s. Kaojiazivat.

Carbestris, Ortschaft in Parthia, Geogr. Rav.

p. 65, 6; gebildet wie Amastris, von arisch strl

,gebarend, Frau'? [Tomaschek.]

Carbia, Ortim nordwestlichen Sardinien, Itin.

60 Ant. 83, 25 mp. von Bosa; nach de la Marmora
S. Maria di Carina. [Hulsen.]

Carbilesi, Volk in Thrakien, s. Karbilesoi.
Carbo s. Manilius, Manlius, Papirius.

Carbonaria oitia, als verstopfte Miindung
des Padus von Plin. Ill 121 erwarmt, zum modernen

Po di Goro in Beziehung? Vgl. Nissen Ital.

Landeskunde I 206. [Hulsen.]

Carbonaria silva, bei Gregor. Tur. hist. Fr.
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II 9. In der Gegend von Cambrai, Arras, Tournai.

Longnon Geogr. de la Gaule 154. [Ihm.]

Carbonarius mons, 1m Sabiner- oder Marser-

gebiet, auf der Tab. Peut. zwischen Carsioli und
Sublaqueum genannt, woraus aber bei der Con-

fusion der Zeichnung merits Sicheres zu schliessen

1st; sonst nur beim Geogr. Rav. IV 34 p. 281 P.

[Hiilsen.]

Carbonianum edictnm. Dieses praetorische

Edict gewahrt einem Unmiindigen, dem zugleich

mit der Kindeseigenschaft sein Erbrecht abge-

stritten wird, einen Aufschub des Erbschaftsstreites

bis zur Miindigkeit und ein Anrecht auf vorlau-

fige Einweisung bis dahin (ac si nulla de ea re

controversial esset Dig. XXXVII 10, 1 pr.) mit

der Befugnis, aus der Erbmasse Alimente zu ent-

nehmen. Dig. XXXVII 10.

Litteratur: Lenel Edictnm perpetuum 277.

Miiller Lehrb. der Inst. 1858,835. Leonhard
Inst, 382. 526 § 124 Illb Anm. 1. 175 la.

[Leonhard.]

Carbnla, Stadt am Baetis in Hispania ulte-

rior, zwischen Corduba und Hispalis, in der aus

Varro geschopften Aufzahlung der Stadte des

Binnenlandes bei Plinius (III 10). Es lag bei

Almodovar del Rio (CIL II p. 321), wo eine dem
Vespasian im J. 74 von den pagan/ pagi Carbu-
lensis gesetzte Inschrift (CIL II 2322) gefunden
wurde. Die autonomen Miinzen mit der Aufschrift

Carbula (Mon. ling. Iber. nr. 125, auch zuweilen

irrtiimlich Carbala, V ist auf den Kopf gestellt),

von denen es fiinf Varietiiten giebt, zeigen, dass

der friiher nicht unbedeutende Ort, der in der

Kiistenbeschreibung bei Plinius oppidum genannt
wird, in der Censur des Vespasian zum pagus
herabgesunken war. [Hiibner.]

Carea, Stadt der Bastetaner iin Siiden von
Hispania citerior, bei Ptolemaios ungefiihr zwi-

schen Asso (s. d.) und Segisa angefiihrt (II 6, 60
Kaoy.a), vielleicht Caravaca, wohin die Angaben
fiihren. [Hiibner.]

Carcabianense {oppidum), Ortschaft in Afriea,

deren BischMe mehrmals zur Zeit der donatisti-

schen Wirren (Aug. enarr. in psalm. XXXVI 2,

20 = Migne IV 380 = Mansi Act. concil. Ill

847. Aug. contra Crescon. I>onatist. Ill 19, 22.

53, 59. IV 13, 15 = Migne IX 507. 528. 537
— Man si Act. concil. Ill 858. Collat. Carthag.

a. 411 c. 201, bei Mansi IV 150 = Migne XI
1338) und dann wieder im J. 484 genannt werden.

Xacti dem Bischofsverzeiclmis aus diesem Jahre
gehOrte sie zur Provincia Byzacena (Not. Byzac.

nr. 84, in Halms Victor Vitensis p. 68).

[Dessau.]

Carcarium nennt der Geogr. Rav. IV 28

p. 244 unter den Stadten des siidlichen Frank-
reich, es folgen Aquae Sextiae und Marsilia; V 3

p. 340 ist Carnarium iiberliefert. Herzog Gall.

Narb. 140. [Ihm.]

Carcaso (Careasso), Stadt der Volcae Tecto-

sages in Gallia Xarbonensis, Plin. n. h. Ill 36
(unter den oppida latina) Careasum Volcarum
Tectosagum. Ptol. II 10, 6 {Ka.Qr.aow, Var. KaQ-
xaood)). Den vollen Namen bietet die aus dem
Anfang der Kaiserzeit stammende Inschrift CIL
XII 5371 praitforj C(oloniat) I(idiae) C(arca-
sonis). Die Tab. Peut. schreibt Careassione, das

Itin. Hieros. 551 CasteUum Carcassmte , Geogr.

Rav. IV 28 Carcassona (ebenso Gregor. Tur. hist.

Pr. VIII 30 u. 0.), Prokop. b. Goth. I 12 jcoXis

KaQxaatavrj. In der Notitia Galliarum wird die

Stadt, das heutige Carcassonne, nicht erwahnt.

Nach Brambach CIRh. 946 (I. Jhdt.) gehorte

sie zur Tribus Voltinia (abgekiirzt Care.). Dei-

Name ist phoinikischen ITrsprungs (Holder Alt-

celt. Sprachschatz I 783). Vgl. Herzog Gallia

Narb. 127. Desjardins Table de Peut. 53:

10 Geogr. de la Gaule II 221. Longnon Geogr. dela
Gaule 614. O. Hirschfeld CIL XII p. 522. 624.

[Ihm.]

Career. 1) Das Gefangnis im Reehtsleben. Das
Wort wird von Varro de 1. 1. V 151 in Verbindung
gebracht mit eoercere: career a coercendo quod
exire prohibmfur; vgl. auch Isidor. orig. V 27, 13

;

die neuere Sprachwissenschaft (vgl. A. Pick Vergl.

Worterb. d. indog. Sprch. 13 813) stellt es mit

lat. scrinium und deutsch Schranke zusammen.
20 I. Verwendung des Career. Coercition.

Lhitersuchungshaftr Aufenthalt fur Ver-
urteilte und Hinrichtungslocal. Straf-
haft. 1. Die Einsperrung in einen C. erscheint

zunachst als Mittel der magistratischen Coerci-

tion (s. die Artikel Coercitio, Prensio); die

Befugnis , den Contravenienten einzusperren (in

earcerem conicere), erscheint als vesentlicher

Ausfluss des Imperium, Varro bei Gell. XIII

12, 6. Pompon. Dig. I 2, 2, 16. Ulp. Dig. II

30 4, 2. Paul. V 26, 2/ Ulp. Dig. XLVII 10, 13, 2.

Gell. IV 10, 8. Suet. Caes. 17. 20. Uber die

Dauer der Haft entschied der sie veranlassende

Magistrat, doch horte sie wohl von selbst auf,

wenn dieser abtrat und der Nachfolger sie nicht

von neuem verfiigte. Intercession ist gegen die

Haftverfugiing mbglich , Provocation nicht ; vgl.

Mommsen Rom. Staatsrecht 13 153—155. Kar-
lowa ROm. Rechtsgeschichte I 166. Naheres
s. den Artikel Coercitio.

40 2. Nur em besonderer Pall dieser coercitions-

massigon Incarceration ist die Verwendung der cu-

stodia carceris als Untersuchungshaft im Straf-

process (vgl. den Artikel Custodia reorum). Sie

ist in dieser Function in republicaniseher Zeit schon

friih nachweisbar: dem anklagenden Magistrat wird

das Recht zugestanden, den Angeklagten in Haft

zu nehmen und so das Erseheinen desselben am
festgesetzten Termin und damit auch die Vollzie-

hung der Strafe zu sichern , Liv. Ill 13. 56—58.

50 VI 16 IX 34. XXV 4. XXIX 22. XXXII 26.

XXXVHI 59. 60. Der Angeklagte kann sich diesem

Schicksal entziehen durch Biirgenstellung, vade*

publicos dare, Liv. HI 13. XXV 4. Dionys. X 8.

Varro de ling. lat. VI 74. Sail. lug. 35. Cic. de

republ. II 36. Pest. p. 377 ; die Entscheidung dar-

ilber, ob die augebotene Sicherheit geniige, und ob

iiberhaupt auf ein solches Angebot einzutreten sei,

stent bei dem Magistrat ; die Biirgenstellung soil

zuerst im Falle des Kaeso Quinetius (im J. 293 =
60 461)vorgekommensein,Liv.LTI13. Dionys. X 8. Vgl.

Mommsen Rom. Staatsrecht 1 3 154. 155. Geib
Geschichte des roin. Criminalprocesses 117— 120.

Zumpt Ciiminalrecht der rcim. Rep. I 2, 155ff.

In der letzten Periode der Republik, unter

der Herrschaft des Quaestionenprocesses, ist von

dieser Verwendung des C. wenig die Rede; im
provincialen Regiment (z. B. Cic. Verr. V 18ff.

71 ff.) und gegeniiber Leuten niedrigen Standes
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(s. Geib a. a. O. 267. 268) blieb sie zwar in

Obung ; bei vornehmen Personen aber wird, wenn
es iiberhaupt zur Untersuchungshaft kommt, die

Form der libera custodia (s. den Artikel Custodia
reorum) gewahlt. Es hangt dies einerseits mit
dem Strafensystem dieser Zeit (s. hieruber Zumpt
Criminalprocess der roni. Rep. 165ff.), andrerseits

,mit der jetzt bis zur aussersten Ubertreibung
gesteigerten Ansicht von der Wiirde und Unver-
letzlichkeit eines romischen Biirgers zusammen' 10

(Geib a. a. O. 119). In der Kaiserzeit ist die Ver-

wendung des C. fur die Untersuchungshaft durch-

aus gebrauchlich, neben ihr stehen aber mehrere
andere Formen der Untersuchungshaft (s. C u s t o d i a
reorum), die siimtlich als erheblich leichter gelten.

Ulp. Dig. XLVHI 3, 3 ; welche Form anzuwenden
sei, bestimmt der Magistrat in jedem einzelnen

Fall, Ulp. Dig. XLVLTI 3, 1 ; doch soil er — nach
einem Rescript von Antoninus Pius — die Incar-

ceration nicht anordnen , wenn der Angeklagte 20
fideiussores dare paratus est, es miisste denn das
Verbrechen so schwer sein, dass eine andere Art
der Untersuchungshaft als unangemessen erschiene,

Ulp. Dig. XLVLTI 3, 3. Diocl. Cod. lust. VII 62,

6, 3. Constants. Cod. lust. VII 62, 12. Iustin.

Cod. lust, VIII 40, 26. IX 4, 6 und nov. 134
c. IX ; Klagen uber Verletzung dieser Bestimmung
bei Liban. II 440. 464 Reisk. Schlechthin zu-

lassig ist die Incarceration, wenn ein Gestandnis
vorliegt, Yenul. Dig. XLVILT 3, 5. Scaev. Dig. 30
XLVIII 4, 4 pr. Iul. Cod. Theod. IX 2, 1. Sidon.

Apoll. ep. I 7. Notwendig ist aber ein solches

Gestandnis nicht, auch nicht, dass anderweitig
bereits ein Beweis der Schuld erbracht sei; ge-

setzliche Bestimmungen, welche einen solchen zu
fordern schcinen (Constantin Cod. lust. IX 4, 2.

Grat, Valent. und Theod. Cod. lust. IX 3, 2),

kOnnen hochstens als allgemeine Anweisungen
an den Richter angesehen werden : er soil nicht

leichthin und lediglich gestiitzt auf die Behaup- 40
tungen des Ankliigers den Angeklagten in den
Kerker werfen.

Etwelche Garantie gegen ungerechte Incar-

ceration boten die Bestimmungen, a) dass der An-
klager, welcher sie verlangt, zuerst alle Forma-
litaten der Anklage erfiillen muss (Valent. und
Val. Cod. Theod. IX 3, 4) ; b) dass er cmtodiae
similitudinem , liabita tamen dignitatis aesti-

matione, patitur (Hon. und Theod. Cod. lust.

IX 2, 17. Grat. Valent. und Theod. Cod. lust. 1X50
3, 2: Anwendungsfalle nicht nachweisbar); c) dass

er, wenn er sie bewirkt hat, nur noch mit Zu-

stimmung des Angeklagten Abolition verlangen

kann (Valent. Val. und Grat. Cod. lust. IX 42,

3, 1).

3. Der C. erscheint weiter als Aufenthaltsort

fur den bereits Verurteilten, der dort die Voll-

ziehung der Strafe abwartet, Cic. de invent. DI

148; in Verr. V 117ff. Tac. ann. I 21. Der C.

kommt auch als Hinrichtungslocal vor, nament- 60
lich filr Fraueu und vornehme Verbrecher, die

Hinrichtung erfolgt dann durch Erdrosseln {stran-

gwlare in careere), Liv. XXIX 19. Cic. in Verr.

V 147; pro Sulla 70. Appian. bell. civ. I 26.

Sall.'Catil. 55. Val. Max. V 4, 7. IX 12, 6. 15,

2. Tac. ann. Ill 51. V 9. VI 39. Plin. n. h. VII
36. VIII 61. Plin. ep. II 11. Cass. Dio LVIII 15,

2. LIX 18, 3. LXXIX 9. 4. Verwandt damit ist

— in der Kaiserzeit — der Fall, wo der Richter
pronitntiat, prineipi seribendum esse, und auf
Grand dieser vorlaufigen Entscheidung Incarce-

ration des bisher in leichterer Haft belassenen An-
geklagten anordnet, Ulp. Dig. XXVni 3, 6, 7.

XLVIII 22, 6, 1. XLIX 4, 1 pr.

4. Strafmittel ist die Incarceration von Hause
aus gewiss nicht: career ad continendos homines,
lion ad puniendos haberi debet Ulp. Dig. XLVI II

19, 8, 9. Nicht dagegen spricht Cic. Cat. II 27.

Thatsachlich kann es allerdings zu einer Gefangnis-
strafe kommen, wenn der Untersuchungsgefangene
nach Abbruch der Untersuchung, ohne dass uber
seine Schuld durch Urteil entschieden wiirde, vor-

laufig im C. verwahrt bleibt {in vineulis relinqui-

tur), Liv. XXXIX 18. Val. Max. VI 1, 10. Gell. Ill

3, 15 ; auch die Untersuchungshaft selbst wird ge-

legentlich als poena carceris bezeichnet, Ulp. Dig.
XLVIII 3, 3. Constantin. Cod. lust. IX 4, 2.

Als ordentliche Strafe kennt die Republik die

Gefangisstrafe nicht, weder die zeitlich beschriinkte,

noch die lebenslangliche ; sie wird nirgends in

Strafgesetzen angedroht ; es liisst sich auch keine
wahre Verurteilung zu Gefangnis nachweisen

;

wohl aber kommt in vereinzelten Fallen (s. Zumpt
Crim.-R. d. rbm. Rep. I 2, 158—162) die Incar-

ceration vor als ausserordentliche Massregel von
Strafcharakter, besonders in der Hand des Senates,

und namentlich da, wo die Todesstrafe als zu

schwer, jede andere Strafe als zu leicht erschien

;

wie durchaus ungewShnlich ein solches Vorgehen
immer war, beweisen namentlich die Beratungen
uber den Antrag Caesars im Catilinarierprocess,

Cic. in Catil. IV 7. Sail. Catil. 51. 52. Die
Kaiserzeit kennt die Gefangnisstrafe, und zwar
sowohl lebenslangliches, perpetua vincula (Callistr.

Dig. XLVIII 19, 28. 14. Ulp. Dig. XLVIII 19,

8, 13), als zeitliches Gefangnis, temporaria vin-

cula (fiir geringfiigigere Vergeher. : Ulp. Dig. XI
5, 1, 4. Scaev. Dig. XLVII 10, 38. Lactant. de
mort. persec. 22). Eine grosse Rolle spielt die

Gefangnisstrafe im rOmischen Recht nicht; sie

ist nicht ausgebildet worden; noch Ulpian Dig.
XLVIII 19, 8, 9 anerkennt sie principiell nicht

als Strafe; ,sie beruht nicht auf dem allein hier

fruchtbringenden Gedanken, durch zeitweilige Ent-
ziehung der Freiheit zur Strafe den Schuldigen

zum verniinftigen Gebrauche der demnachst wieder
zu erlangenden Freiheit zu erziehen' (v. Bar Hdb.
d. doutsch. Strafrechts 30). Die Tendenz der

Gesetzgebung geht dahin, die Anwendung der
Gefangnisstrafe zu beschranken ; Statthalter dur-

fen gegeniiber freien Personen nicht auf lebens-

langliches Gefangnis erkennen. Callistr. Dig.

XLVIII 19, 35. Anton. Cod. lust. IX 47, 6. Ge-
fangnisstrafe bei Sclaven Anton, ebd. Ulp. Dig.
XLVIII 19, 8, 13. Papin. Dig. XLVIII 19, 33
Gai. I 13: der Herr behalt das Eigentum an dem
Sclaven. Ulp. Dig. XLVIII 19, 8. 13.

In earceres kOnnen schliesslich auch furiosi

untergebracht (Ulp. Dig. I 18, 13, 1, vgl. Mod.
Dig. XLVIII 9, 9, 2) und servi fugitivi vorlaufig

verwahrt werden (Ulp. Dig. XI 4, 1. 6 und XLATI
2, 52, 12).

Vgl. zum Ganzen auch Naudet La police

chez les Romains in den Memoires de l'lnstitut

IV 817ff. VI 854ff.

II. Arten der Gefanguisse. Beaufsichti-
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gung. 1. In Rom selbst werden in republieanischer

Zeit als Gefangnisse der sog. career Mamertimts
(s. Nr. 2) mit dem Tullianum' und die Lautumiae
(s. d.) genannt. Fiir die Kaiserzeit erwahnt Iu-

venal eine Mehrzahl von Gefangnissen (III 312

—

314) ; wahrscheinlich verfiigten jetzt die wichtigeren

Spruchbehorden jede uber ein besonderes Gefangnis,

wobei die neuen kaiserlichen Beamten die Kasernen

der von ihnen commandierten Truppen als Ge-

fangnisse verwendet baben werden ; eastrorum 10

career, Iuvenal VI 561; Tgl. 0. Hirschfeld
S.-Ber. Acad. Berlin 1891, 857—859. Ein Gar-

nisonsgefangnis von besonderer Bedeutung sind

die eastra peregrinorum ; wahrscheinlich wurden
in diese die aus den Provinzen unter militarischer

Escortierung nach Rom zur Aburteilung gesandten

Angeklagten abgeiiefert. Act. Apost. XXVIII 16

und dazu Mommsen und Harnack S.-Ber. Acad.
Berlin 1895, 491—503. Fur die Gefangnisse

ausserhalb Roms sind die Nachrichten fur die 20

republicanische Zeit diirftig; fur Italien werden

carceres publici in Stadten des nonien Lqtinwm.
erwahnt bei Liv. XXXII 26, ausserdem sind Mu-
nicipalgefangnisse vorausgesetzt bei Liv. XXVI 16.

Sail. Catil. 51. Cic. in Catil. IV 7. In Sicilien sind

die lantumiae in Syrakus ein Gefangnis, in das si

qui publiee eustodiendi sunt, etia/m ex ceteris

oppidis Sicilian deduci imperantur, Cic. in Verr.

V 68, daneben werden aber auch bier stadtische

Gefangnisse vorausgesetzt , Cic. in Verr. V 160.30

In der Kaiserzeit werden stadtische Gefang-

nisse mehrmals erwahnt oder vorausgesetzt ; ver

haftete Angeklagte werden zunachst in solche ab-

geiiefert und von da in die Resident des Statt-

halters weiterbefordert. Ulp. Dig. XI 4, 1, 6. XLVII
2, 52, 12. Marcian. Dig. XLVIII 3, 6. Paul. Coll.

VII 2, 1. Arcad. und Hon. Cod. lust, I 55, 7.

lust. nov. XV 6, 1. Weiteres Material (nament-

lich aus den Martyreracten) bei 0. Hirschfeld
a. a. 0. 876. 877 und bei E. Le Blant Les40
actes des martyrs, Memoires de l'lnstitut acad.

des inscr. et bell, lettr. XXX 2, 106. 107. Ka-

sernen werden in der Kaiserzeit auch in den

Provinzen als Gefangnisse verwendet, Tac. ann.

I 21 und besonders Passio Perpetuae III und
VII, wo die Angeklagten zuerst in einem als

career schlechthin bezeichneten Gefangnis ver- •

wahrt und nach der Verurteilung zum Tierkampf
in den career eastrensis ubergefiihrt werden (Rui-
nart Act. mart. sine. p. 94. 96). Ein unter- 50
irdisches Gefangnis im kaiserlichen Palast in Con-

stantinopel erwahnt Prokop. hist. arc. c. 4.

2. Die Aufsicht fiber die Gefangnisse ftihren in

Rom ursprunglieh die tresiiri eapitales. Cic. de leg.

III 6. Liv. XXXII 26. Sail. Catil. 55. Gell. Ill

3, 15. Pompon. Dig. I 2, 2, 30. Mommsen Rom.
Staatsrecht lis 595; ihnen steht ein — wohl
aus servi publici gebildetes — Hulfspersonal zur

Seite. Val. Max. V 4, 7. Der Statthalter ubt

die Aufsicht uber das ihm direct unterstellte Ge- 60
fangnis durch sein Apparitorenpersonal aus, so

Verres durch den Lictor Sestius (ianitor eareeris

Cic. in Verr. V 117ff.). Stadtische Gefangnisse

werden unter Leitung der stadtischen BehOrden
durch Gemeinde8claven (ministeria publico) be-

wacht ; diese Art der Bewachung flndet sich noch
in der Kaiserzeit, Plin. ep. X 30. 31. Ulp. Dig.

IV 6. 10. XI 4. 1, 6. XLVII 2. 52, 12. Venul.

Dig. XLVIII 3, 10. Im ubrigen nimmt aber in

der Kaiserzeit das ganze Gefangniswesen, wie das
Verhaftnngs-, Gefangenentransport- und Hinrich-

tungswesen vorwiegend militarisehen Charakter an,

Plin. a. a. 0. Paul. Dig. XLVIII 3, 8 ; als Aufseher
werden bald gewohnliche Soldaten, baldbevorzugte
Soldaten und Officiere (commentarienses, optioties,

centuriones) genannt. So linden sich eigene car-
eerarii bei den Vigiles, uptiones eareeris bei

den Cohortes urbanae, und bei den Praetorianern die

Charge a commentar[Us] eustodiarum, Hirsch-
feld a. a. 0. 858. Material aus Inschriften und
Martyreracten bei Hirschfeld a. a. 0. 858. 876L
(Harnack) und ausserdem Act. Perpet, IX (miles

optio praepositus eareeris Ruinart p. 97). An
der Spitze der eastra peregrinorum (s. o.) steht ein

OTQaronsftaQxrig = Princeps eastrorum, s. Act.

Apost. XXVIII 16 und dazu Mommsen und Har-
nack S.-Ber. Acad. Berlin. 1895, 491ff. In der
diocletianisch-constantimschen Monarchie ist die

receptarum personarum custodia observatioque
(Valent. Val. und Grat. Cod. Theod. IX 3, 5)
einem besonderen Officialen, dem auch sonst auf

dem Gebiet des Strafprocesses sich bethatigen

den cornmentariensis iibcrtragen (Valent. und Val.

Cod. Theod. VIH 15, 51 und IX 40, 5. Liban. II

445 Reisk. Finnic. Matern. Ill 6. Basil, ep. 286
Migne) ; ihm sind fiir den Gefangnisdienst beson-

dere clavieularii und applicitarii beigegeben, Lyd.
de magistr. Ill 8. Firmic. Matern. a. a. 0. Er hat

fiir rasche Aburteilung und geniigende Ernahrung
des Gefangenen Sorge zu tragen (Hon. und Theod.
Cod. Theod. IX 3, 7) und allmonatlich seinem

Vorgesetzten uber die Zahl der Verhafteten, ihre

personlichen Verhaltnisse (Stand. Alter) und ihre

Verbrechen Bericht zu erstatten (Grat. Valent. und
Theod. Cod. Theod. IX 3, 6) ; solche Gefangenen-

register wurden wahrscheinlich von jeher gefuhrt

;

schon Verres verfugt uber eine ratio eareeris,

quae diligentissime conficifur, quo quisque die

datus in custodiam, quo mortuus, quo necatus sit,

Cic. in Verr. V 147. Vgl. Suet, Calig. 29 (ra-

tionem purgare). Plin. n. h, VII 38. Material aus

den Martyreracten bei Le Blant a.a.0. 113—115.

HI. Innere Einrichtung der Gefang-
nisse. Behandlung der Gefangenen. Fes-
selung. Uber einzelne Gefangnisse vgl. unten

Nr. 2 und den Artikel Lautumiae. 1. Die Ein-

richtung der Gefangnisse war jedenfalls nach Ort

und Zeit sehr verschieden, doch wird in der Kaiser-

zeit regelmassig eine Mehrheit von verschliessbaren

Raumlichkeiten (conclave, vestibulum) vorausge-

setzt; als besonders schwer erscheint die Haft in

den inneren Raumen, career interior, sedes intima.

Evdoiega tfv'/Mxrj, wohl ein eigentlicher Dunkel-

arrest. Act. apost. XVI 24. Passio Pionii XI (Rui-

nart Act. mart. sine. p. 145). Passio Perpetuae ni
(Ruinart p. 94 melior locus eareeris). Constant.

Cod. lust, IX 4, 1. Iohann. Chrysost. hom. in

Matth. XIV. Augustin. in Ioh." evang. tract.

XLIX c. 11. 15. Ein Gesetz Constantins (Cod.

lust. IX 4, 1) sieht vor, dass Untersuchungsge-

fangene wahrend des Tages die Zellen verlassen

und im Freien (publicum lumen) sich aufhalten

diirfen, vgl. Pass. Perp. a, a. 0. Eine Trennung
der Gefangenen nach dem Geschlecht soil uberall

stattfinden, Constantius Cod. lust. IX 4, 3 und
dazu Gothofred zu Cod. Theod. IX 3. 3,
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2. Uber Gefangniszustande wird haufig und
heftig geklagt; geriigt werden namentlich: das Zu-

sammenpferchen vieler Gefangener auf einen Raum,
UnmOglichkeit des Schlafes , Mangel an Licht und
Reinlichkeit (tenebrae et squalor), ungeniigende Vcr-

kOstigung, Haufigkeit der Todesfalle, Cyprian, ep.

15. Tertull. ad mart. 2. Zosim. IV 14. Liban.

II 107. 265 Reisk. Iohann. Chrysost. hom. in

Matth. XIV i. f. ; der Aufenthalt im C. wird von den

nung des Gebaudes als privata oder custodia

Mamertini ist noch nicht erklart; vgl. Jordan
Topogr. II 480f.) in Rom, das (einzige, Iuvenal.

Ill 314) Staatsgefangnis, am Ostabhange des Ca-

pitols , aus einem urspiiingliclien untcrirdisehen

Quellhause (tullianum von tnllus ; daraus spatere

Zuschreibung des Baus an den KOnig Servius Tul-

lius, Varro de 1. 1. V 150. Festus 356 M. ; fiber

die Einrichtung vgl. Abeken Mittelitalien 151f.,

Kaisern selbst als cruciatus, immensus eruciahis, 10 der die von Jordan Top. I 2, 325 hervorge-

bezeichnet: Constantin. Cod. lust. VII 62, 12. IX
4, 1. Constantius und Constans Cod. Theod. XI 7,

7. Hon. und Theod. Cod. lust, IX 47, 23; eine leb-

hafte und kaum tibertriebene Schilderung mit

einem ganzen Register von Klagen bei Liban. II

439—462 Reisk. Die Gesetzgebung ist nament-

lich seit Ausgang des 4. Jhdts. bestrebt, die fjbel-

stiinde zu heben; ausser den Vorschriften fiber

Gefangenenregister und Trennung der Geschlechter

hobenen Schwierigkeiten beziiglich des Zugangs
schon richtig gelost hat; s. auch Tullianum)
hergerichtet durch Zufiigung mehrerer oberirdi-

scher Kammern. Bei diesem Umbau ist die alte,

durch iiberragende BlScke gebildete Decke des

Brunnenhauses bis etwa zur Halfte beseitigt und

durch eine gauz flache Wolbung ersetzt. Das
tnllianmn, auch robur genannt (Festus epit,

264. Tac. ann. IV 29) besteht, wie es scheint,

finden sich Gesetze iiber Emahrung unvermog- 20 durchweg aus Tuff; in den Mauern des dariiber

licher Gefangener, Anordnung von Badern, Frei

gebung von Feiertagen, regelmiissige Visitation

der Gefangnisse durch die Bischbfe, Hon. und
Theod. Cod. Theod. IX 3, 7. Cod. lust. I 4, 9.

Instin. Cod. lust. I 4, 22 und IX 4, 6 A. Nach
Iustin. Nov. 134 c. 9 sollen Frauen iiberhaupt

nicht in Gefangnissen, sondern nur in KlOstern

verwahrt werden.

3. Fesselung ist mit der Incarceration nicht

liegenden trapezfOrmigen Raumes, der anfangs

der Kaiserzeit von den Consuln C. Vibius Ruflnus

und M. Cocceius Nerva (wahrscheinlich 22 n. Chr.

CIL VI 1539. Jordan Top. I '2, 272) restau-

riert wurde, findet sich auch Travertin verwandt.

Dieser obere Raum lag im Niveau des Comitium,

dem er seine Front zukehrte (Plin. VII 212.

Hulsen RSm. Mitt. 1893, 85f.; vgl. den Plan

oben S. 15351'.). Nach Nordosten stiessen mehrere,

notwendig verbunden, Ulp. Dig. L 16, 216. Sever. 30 durch Ausgrabungen nur unvollkommen erforschte

Cod. lust. II 11, 1. Cass. Dio LVIII 3 (adsofios q:v- Kammern an.

Xay.rj); sie bildet aber — wenigstens in der Kaiser-

zeit — durchaus die Regel, dafiir spricht schon die

standige Verwendung von vincula publica fiir car-

eer, zudem wird die Fesselung ausdriicklichbezeugt

:

Liv. Ill 58. VI 17. XXIX 19. XXXII 26. XXXVIII
60. Val. Max. VI 3, 3. Cic. in Verr. V 17. 23.

Senec. de ir. I 16, 2. Iuvenal. VI 560. Suet.

Nero 36. Tac. ann. V 1. 14. Act, apost. XVI

Die antike Uberlieferung nennt den Ancus

Marcius als Begriinder des C. (Liv. I 33, 8), un-

bekiimmert um die Schwierigkeit , wie dann der

Nachfolger Servius zum Bau des tidlianum habe

kommen kOnnen. Genannt wird er als Kerker

des Legaten Q. Pleminius (Liv. XXIX 22, 7. 10.

XXXIV 44), des Iugurtha (Pint, Mar. 12), der

Catilinarier (Sallust. Catil. 55, 3), und noeh im

28. Tertull. ad mart, 2. Liban. a. a. 0. Iohann. 40 4. Jhdt. n. Chr. (Ammian. Marc. XXVIII 1, 57).

Chrys. hom. in Matth. XIV i. f. Paul. Dig. XLVIII

3, 8. Callistr. ebd. XLVIII 3, 13. Paul. Dig. XLIX
14, 45, 1. Grat. Valent. und Theod. Cod. lust.

IX 47, 20. Hon. und Theod. Cod, lust, IX 47,

23. Verschiedene Arten der Fesselung: Constantin.

Cod. lust, IX 4, 1. Ob und in welchem Masse

die Fesselung zur Anwendung kam, hing wohl zu-

nachst von der Fluchtgefahr und der Schwere des

Verbrechens ab. Im Resultat entschieden aber so-

wohl in dieser wie in anderen Beziehungen (Em- 5Q
pfang von Besuchen, Ausgange) weniger gesetz-

liche Vorschriften und Weisungen des Richters

als Willkiir und Laune des custos eareeris ; dass

dieser Bestechungen zuganglich war und seine

Macht zu Erpressungen benutzte, wurde man an-

nehmen, auch wenn es nicht ausdrucklieh bezeugt

ware: Cic. in Verr. V 118ff. Paul. Dig. XLVIII

3, 8. Lucian. Peregr. Prot. 12. Liban. II 258.

Vgl. noch Vellei. Pat. II 7, 2. Val. Max. IX

12, 6. Seneca controv. IX 27, 20. Serv. Aen. VI

573. Calpurnius Flaccus decl. 4. Acta Chrysan-

thii et Dariae, Act. SS. Oct. XI 483. Die christ-

Hche Legende bezeichnete den C. als Gefangnis

der Apostel Petrus und Paulus ; durch Einbau der

KiTchen S. Pietro in Carcere und S. Giuseppe

dei Falegnami sind uns die Reste des antiken

Baus erhalten geblieben.

Neuere Aufnahmen und Bespreehungen des

Monuments: Gori, deMauro und Parker Ich-

nographia teterrimi eareeris Mamertini (Rom 1868,

aus der Zeitschrift Buonarroti). Reber Ruinen

Roma « 107—113. Jordan Top. I 1. 453. 505.

I 2. 323—328. Gilbert Top. II 74—81. Ill 458.

[Hulsen.

]

Carceres (in Prosa immer im Plural, Corp.

gloss, lat. II 250, 51) sind die Ablaufstande im

romischen Circus, thorwegartige Schuppen, in446 Reisk. Iohann. Chrysost. in ep. ad Tit. cap.

II hom. 4. — Vgl. zum ganzen Artikel auch F. A. 60 denen sich die Rennwagen auistellten ,
um aus

K. Krauss Im Kerker vor und nach Christus ihnen das Rennen zu beginnen, Varro de 1. 1. \

(1895) 55—77; iibeT den Einfluss der Kirche auf 153. Uber die Baugeschichte der C. im Circus

die Gestaltung des Gefangniswesens 125ff.

BejZfiglich der Haft in Privatgefangnissen

(Schuldhaft) s. Art. Addictus, Nexuin.
[Hitzig.]

2) Career (gewOhnlich unrichtig career Ma-
mertinus genannt: die mittelalterliche Bezeich-

maximus sind uns drei Data iiberliefert. Nachdem

vorher vermutlich eine einfachere Vorrichtung,

vielleicht nur ein quer vorgespanntes Tau, als

Ablaufschranke gedient hatte, wurden zuerst im

J. 330 v. Chr. eigentliche C. in diesem Circus

aufgefiihrt, Liv. VIII 20. Im J. 174 v. Chr.
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liessen die Censoren Q. Fulvius Flaccus und A.
Postumius Albinus eine Neuerung anbringen, fiber
deren Art wir wegen der Verderbtheit der in Be-
tracht kommenden Stelle (Liv. XLI 27) im Un-
klaren bleiben. Der Kaiser Claudius schliesslich
ersetzte den Tuffstein und das Holz, aus dem die
C. biaher bestanden hatten, durch Marmor, Suet.
Claud. 21. Man muss annehmen, dass bei diesen
Neubauten, deren Zahl damit gewiss nicht er

Pea Anraerkung zu Bianconi X 84. S. auch Mis-
sus. Es war also die Moglichkeit gegeben, dass
yon jeder der Circusparteien entweder je ein oder
je zwei oder (von vier) je drei Wagen liefen (cer-

tamina singidarum, birwrum, ternarum. Fried-
lander 500); im letzten Falle, oder bei sects
Parteien schon im zweiten, wurden dann alle zwolf
Stande besetzt. Wenn in der Inschrift des Wagen-
lenkers Gutta (CIL VI 10047. Friedliinder

schopft ist, nicht bios rait dem Material, sondern 10 498ff.), die in die Zeit des 2. bis 4 Jhdts gehOrt
auch mit der ganzen Anlage Veriinderungen vor- —

-

1- —

-

J—
-
-- '- ' &

-

genommen wurden; namentlieh wird man die
Breite der einzelnen Schuppen haben vergrOssern
miissen, als man iiber die gewohnliche Vierzalil
der vorgespannten Pferde hinausging und Rennen
mit Seehsspannem (s. Seiuges) nichts Unge-
wohnliches waren. Die C. brauchten nicht viel
tiefer zu sein, als ein Rennwagen mit Deichsel
lang ist. Weil sie eine Plattform zu tragen hatten,

auch eertamina quarternamm erwahnt werden, so

muss man entweder annehmen, dass die Zahl der
C. damals auf sechszehn vermehrt worden sei oder
dass nur drei Parteien je vier Wagen gestellt

haben. Auf dem interessanten circensischen Mo-
saik, das in den Ruinen der Mspaniscben Stadt
Italica entdeckt und von deLaborde herausge-
geben worden ist (s. u. Litt.) , sind nur elf C.
angegeben, auf dem linken Fliigel sechs, auf dem

waren sie gewfllbt (Apoll. Sid. carm. XXIII 319 20 rechten fiinf; vielleicht wurde hier, der Raum
carceres fomieati cod. Paris. 9551 F. Dionys.
Hal. ant. Eom. HI 08 yiahdcovai hxcupeoeis). Die
einzelnen Stande, an Liinge und Breite einander
gleieh, waren durch Zwischenmauern getrennt, an
deren Stirnseiten, nach dem Innern des Circus zu,
Hermen (s. Hermuli) angebracht waren. Die
Schuppen waren auf der Bahnseite durch doppel-
rliiglige Gitterthiireu verschliessbar (cancelli, tran-
senna, repagula. septa. Corp. gloss, lat. II 204,

ersparnis wegen
, bei einem Rennen von je drei

Gespannen das Eingangsthor mitbenutzt. Man
erkennt hier auch deutlieh die Hermen und die
Gitterthiiren, ferner die Brustwehr iiber den C.
mit elf vergitterten Bogenfenstern (zwei derglei-
chen Lunetten aus Marmor, unter den Euinen des
Circus Flaminius gefunden, werden noeh im Pa-
lazzo Mattei zu Rom aufbewahrt, der auf dem
Platze jenes Circus stent, Bianconi VI 36), in

Z& valuae per it vocahm xi scribantur, signifi- 30 der Mitte fiber dem Eingangsthore die Losre in
cant di-Qag faxixov, wobei es f'raglich bleibt, ob
nicht vielmehr die grossen Eingangsthore des
Circus gemeint sind). Durch die (Jitter hindurch
konnte das Tageslicht auch von dieser Seite her
den dunklen Eaum erhellen. Ein sinnreicher, in
seinen Einzelheiten nicht naher bekannter Mecha-
nismus sorgte fiir gleichzeitige Offnung samtlicher
Thiiren, sobald das Zeichen zum Beginne des
Rennens gegeben war. Dionys. Hal. a. a. 0. tk-

der der Veranstalter der Spiele sitzt; ausserdem
ist in horizontaler Projection das Thor angegeben,
das in der Nahe des aussersten linken Schuppens
durch die linke Langseite des Circus den Eintritt

in die Arena gestattete. Ahnlich ist die Dar-
stellutig auf einem Bruchstiicke, die bei Laborde-
PI. XV nr. 7 und bei Bianconi (p. 5 vor dem
Anfange der Abhandlung) wiedergegeben ist. Hier
scheinen Sclaven damit bescMftigt zu sein, je

rpcoeig lym Sia /nag vonlqyos S/ia naaas avotyo- 40 einen Gitterthiirflugel zu schliessen (von einisren
/tevas. Oassiod. var. Ill 51. 4 ostia suhita aequa
litate paitdtmtur. Ovid. amor. Ill 2, 77 und ars
am. Ill 595 rescra/o carcere. Die Bedienung
dieses Mechanismus mag sich im unteren Stock°
werke der Turme aufgehalten haben, die die C.
zur Eeehten und zur Linken fiankierten (s. Oppi-
dum). Die C. waren ebenso wie diese Turme
mit Malereien verziert, Enn. annal. 55, 11 Bahr.
pictis e faucibus. Bianconi (s. u. Litt.) be-

der Leute sind nur noch die Fiisse erhalten). Denn
wenn die beiPanvinius (s. u. Litt.) p. 62 wieder-
gegebene circensische Darstellung auf einem Mar-
mor in den farnesischen Garten Roms richtig ist,

wurden die Gitterthiiren durch den Mechanismus
nach innen zu geoffnet. Die Leute, die die Thiiren

von aussen wieder schlossen , liefen dann wahr-
scheinlich durch die beiden Thore, von denen eins

ben erwahnt wurde, herein. Wahrend des Rennens
nauptet cap. U p. 39, er habe Spuren dieser 50 selbst naudicb waren die Thiiren geschlossen, wie
Malerei bei der Aufdeckung der Cberreste de^.

Circus des Caracalla mit eigenen Augen gesehen.
Die C. bildeten die dem Halbkreisbogen gegen-
iiberliegende Schraalseite des Circus, im Circus
maximus die nordwestliche. In ihrer Mitte be-
fand sich ein grosses Thor (hnua be! Apoll. Sid.
a. a. O. 317), durch das der Festzug (s. Pom pa)
in die Arena einzog. Welche Bedeutung dieses
Thor fur die Eennen selbst hatte, s. unter Cir

die Marmortafel bei Panvinius p. 185 zeigt. Auch
auf einigen bei Panvinius (p. 64. 226) abgebil-

deten circensischen Miinzen sind die C. erkennbar.
Jenes spanische Mosaik ist aber auch insofern

besonders wichtig, als man auf ihm deutlieh er-

kennt, dass die C. insgesamt nicht eine gerade
Linie bildeten , sondern einen Kreisbogen. Der
Mittelpunkt des Kreises, zu dem dieser Bogen
gehOrt, kann nicht auf der Langsachse des Circus

cus. Auf jeder Seite des Thores, das zwar breiter, 60 fiegen, sondern muss ein Stiick rechts davon
aber nicht htfher war als die Wagenschuppen. lag
in der Regel die gleiche Anzahl Stande, im Circus
maximus urspriinglich je vier, spater, vielleicht seit
Domitians Zeit, in der die Zahl der Parteien vor-
iibergehend von vier auf sechs erhSht wurde, je
sechs, Friedliinder S.-G. II « 352. Apoll. Sid.
a._ a. O, 318 senis carceribus. Cassiod. a. a. 0.
bis sena ostia ad ihioikcim signa pnsmrunt.

die Bahn fallen. Denn der Kreisbogen liegt nicht
symmetrisch zur ganzen Circusanlage, sondern ist

schrag zwischen die beiden Langseiten des Circus
eingespannt, so zwar, dass der am weitesten rechts
befindliche Schuppen ein Stuck hinter den ausser-

sten linken zuriickweicht , dass also die rechte
Langseite des Circus ein Stuck langer sein muss
als die linke. Die Schuppenwande liefen dem-
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nach nicht parallel, sondern convergierten nach

der Bahn zu etwas , weil sie alle nach ein und
demselben Punkte, eben nach dem Mittelpunkte

jenes Kreises, gerichtet waren. Bianconi hat

durch Messungen an den Uberresten des Circus

des Caracalla, die in ihrer Art zu den besterhal-

tenen zahlen (Panvinius p. 243, 2), die Lage
jenes Punktes gefunden; er liegt ein Stiick rechts

von ungefahr der Mitte der Verbindungslinie zwi-

schen der inneren Meta (s. d.) und dem Eingangs- 10

thore, oder mit anderen Worten, der Halbmesser

des Kreises verhalt sich zur Verbindungslinie der

beiden aussersten Schuppen, d. i. zu der fiber dem
Kreisbogen der C. gespannten Sehne , wie 5 : 4.

Freilich stimmen die Angaben Bianconis (cap.

VI 37) mit den auf Tav. I gegebenen Massen
nicht uberein. Diese merkwiirdig unsymmetrische
Anlage der C, die wir auch fiir die iibrigen romi-

scheu Circi annehmen miissen, hatte offenbar den
Zweck, die Bedingungen fiir die Inhaber der ein- 20
zelnen, durchs Los (Symmach. relat. IX 6. Apoll.

Sid. a. a. 0. 315) erhaltenen Stande moglichst

auszugleicheri. Naheres dariiber s. unter dem
Artikel Circus. Bei einer Vergleichung der in

gewissem Sinne entgegengesetzten Startanlage im
olympischen Hippodrom (s. unter ~A<peoig) kommt
man zu dem Schlusse, dass die Romer die Auf-

gabe des Bedingungsausgleichs in einfacherer Weise
gelSst haben als die Griechen, wenn sie sich auch

bei der kiinstlichen, nach mathematischer Berech- 30
nung ausgeffihrten Einrichtung der C. an diese an-

gelehnt haben mogen. Stellen: Ovid. amor. Ill 2,

9 sacro de carcere. 66 aequo carcere; epist. XVII
(XVIII) 166; trist. V 26. Horat. sat. I 1, 114.

Verg. georg. I 512. Ill 104; Aen. V 145. Cic.

Brut. 47. Ubertragen wird C. vom Anfange und
Ausgangspunkte gebraucht; s. die Stellen unter

Calx oben S. 14221'. Im Griechischen entspricht

dem Worte der Ausdruck lirmqisaic; Corp. gloss,

lat. II 97, 52 (so auch zu lesen III 11, 1 fiir 40
in:.-racpvitjg , 84, 34 und 302, 55 fiir iiuiarpibf.q,

173, 50 fiir ipparis) oder a.<pezr)itia II 97, 41.

250, 51. 537, 28. 549, 43. Zu den Glosscn III

240, 23. 67. 372, 9, wo C. mit xanjitfjoe;, xa,u-

xzos, vvaaa erklart wird, vgl. Pollack Hippo

-

dromica (Leipzig 1890) 29f. Wenn Apollinaris Sido-

nius den Fusswettlauf aus carceris antra (carm. V
171) beginnen lasst und II 494 vom career circi

spricht, wo der Wettlauf der Atalante mit ihren

Freiern erwahnt wird, so beweist das, dass man 50

in dieser spaten Zeit vom Wettlaufe der Stadio-

dromen keine richtige Vorstellung inehr hatte;

die umgekehrte Verwechslung findet sich bei seinem

Zeitgenossen Quintus Smyrnaeus (Posth. IV 195

und 550). S. die Artikel Ostium und Mappa.
Litteratur: Onuphr. Panvinius De ludis cir-

censibus 1600 p. 59ff. 71. 228. 235. 242. J. C. Bu-
lengerus De Circo Romano ludisque circensibus

1626 cap. X—XIV (beide in Graevii Thes. antiqu.

Rom. IX. Index!). Salmasius Exercitat. Plin. 60

p. 635. Bianconi Descrizione dei Circhi etc.

ed. Fea (Rom 1789, Ausgabe mit franzosischer

Ubersetzung. Index !\ De Laborde Descripcion

de un pavimento en mosayco descubierto en la

antigua Italica (Paris 1806) 33ff. A. Nibby Dis-

sertazione del Circo volgaremente detto di Cara-

calla 27—30 (Rom 1825 gedruckt auf Kosten des

Banquiers Torlonia, Herzogs von Bracciano, und

als Manuscript unter Freunde verteilt). Hirt
Geschichte d. . Baukunst II und III. P o 1 e n u s

Exerc. Vitruv. Bahr in d. Encycl. v. Ersch und
Gruber unter Circus XVII 288 (Litteraturanga-

ben!), Schulze Die Schauspiele z. Unterhaltung
d. rom. Volkes, 1895 (Gymnas.-Bibl. XXIII) 50.

[Pollack.]

Carcici s. Carsici.

Ciircinus, schiffbarer FIuss im Bruttierlande

(Plin. Ill 96. Mela II 4), jetzt Corace.

[Hiilsen.]

Carcoe, Stadt in Zarangiane, Geogr. Rav.

p. 47, 8. 65, 3 neben Propasia d. i. Prophthasia,

dem heutigen Frah. Die arabischen Geographer,

vermerken einen drei Farsang nordlich von der

Metropole Zarang gelegenen Magierort Karkuvah,
woselbst in einem atisgah oder Feuertempel Ma-
gier mit Tamariskenzweigen das von Vahumano
hinterlegte heilige Feuer Mainy&-kark6 niihrten;

auf den Kuppeln Rustams ragten, wie auf dem
nordlichen Thore von Zarang, zwei gegen einander

geneigte Horner (korung, lurist. kolung). Die

einheimische Nebenform Korunk, Korun fiir C,
die sich noch in dem heutigen Namen des Dorfes

Koluk erhalten hat, weist auf Gleichheit mit

Korok (s. d.) des Isidores von Charax.

[Tomaschek.]

Carcome (Kagy.wfiti , infiglicherweise verdor-

bener Xante) , Ortlichkeit an der Kiiste Maure
taniens zwischen Caesarea und Cartenna, Ptol.

IV 2, 4. [Dessau.]

CarciiYium, Ort in Hispania citerior, Station

der romischen Strasse von Emerita nach Caesar-

augusta zwischen Mirobriga (s. d.) und Laminium
(Itin. Ant. 445, 1); es wird nicht weit von Ore-

tun) (s. d.) zu suchen sein (nach Caracuel setzt

es nach der oft triigenden Namensahnlichkeit

Guerra Di.scurso a Saavedra 90). [Hiibner.]

Cardabiaca wird Not. dign. Oc. XXXIII 50

Gardellaca der Tab. Peut, genannt, s. d.

[Patsch.]

Cardaya, eine binnenlandische Stadt der Sa-

baeer, von Plin. VI 154 zwischen Nascus und
Camus genannt. Sprenger (Alte Geogr. 383)
vergleicht Qarwa, das aber weder lautlich noch

der Lage nach zu passen scheint.

[D. H. Mailer.]

Cardea, romische Gottin der Indigitamenta,

die neben Forculus, dem Gott der Thiirpfosten,

und Limentinus. dem Gott der Schwelle. als

Schiitzerin der Thiirangeln angerufen wird (Tertull.

de idol. 15. Aug. c. d. IV 8. VI 7, danach zu er-

ganzen oder zu verandern Tertull. ad nat. II 15

[vgl. die Interpolation bei Cyprian, quod idola dii

non sint 4]; de cor. 13; scorp. 10). Wie C. zu

ihrem Amte gelangt ist, erzahlt una ein hubsches

Marchen Ovids (fast. VI lOlff.) : alien Liebes-

antragen hat sich die sprOde Jungfrau listig zu

entziehen gewusst . indem sie ihre Bewerber in

eine dunkle Grotte vorangehen heisst und inzwi-

schen selber im Gebiisch entwischt; doch Ianus,

den Gott mit dem Doppelgesicht, kann sie nicht

tauschen, sie muss sich ihm ergeben, und zum
Lohne schenkt er ihr die Herrschaft fiber die

Thiirangeln und iiber den wunderthatigen Weiss-

dorn, mit dem sie an Pfosten und Schwelle drei-

mal ein Zeichen macht und dadurch bosen Zauber,

besonders die blutsaugenden Strigen vom Hause
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fernhalt. Wcnn Ovid dieses Marchen nicht bios

am Peste und unter dem Namen der Cama (s. d.)

erzahlt, sondern auch charakteristische Ziige der

beiden ilirem Wesen nach durchaus verschiedenen

Gottinnen abwechselnd von der einen aui' die andre

ubertragt, so beweist das einerseits, wie sehr das

Verstandnis fiir die Eigenart des rtimischen Glau-

bens der damaligen Zeit bereits abhanden ge-

komuien war, und berechtigt andrerseits zu dem
Schlusse, dass es sich hier nicht um eine volks-

tumliche Sage handelt, sondern um die Erfindung

eines phantasiereichen Dichters , vgl. Wissowa
Philolog. Abhandlungen Martin Hertz zum 70. Ge-

burtstag von ehemaligen Schiilern dargebracht,

Berl. 1888, 164ff. ' [Aust.]

Cardelaca (Geogr. Rav. 220, 10) s. Gar-
dellaca. [Patsch.]

Cardena, Ort an der Mosel beim Geogr. Rav.

IV 26 p. 234, 7; jetzt Karden. Vgl. auch Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. Caratodunon.

[Ihm.]

Cardo. Cardo 1st in historiscber Zeit und
in der Tradition der romischen Agrimensoren die

den decumanus, die Hauptlinie der. Limitation,

sehneidende Senkreehte, die zweite Grmidliiiie.

Aber der Name sagt, dass cardo einmal die ,Axe',

die Hauptlinie, des Systems gewesen ist, wie de-

eumani offenbar die im Abstand von je 10 actus

(= 1000 Puss) auf dem C. abgetragenen Quer-

linien gewesen sein mussen (s. Momm sen Herm.
XXVII 90). In der Castrametation bat der C.

als via principalis noch deutlicher den alten

Vorrang nominell bewahrt. Im iibrigen ist je-

doch der C. durchaus die seeundare Linie, und
wenn in den spiiteren Assignationen zuweilen die

Orientierung des Territoriums von West naeh
Ost durch den C. statt durch den Decumanus
bezeichnet wird (Grom. II 346), so kommt das

nur daher, dass man oft das Terrain nach seiner

Langsriehtung orientierte, d. h. den Decumanus
bei nordsudlicher Ausdehnung des Terrains nach
Siiden hin zog. Die Serviusstelle (Georg. I 126)
cum a-gri colonis dividerentur, fossa dueebatur
ab oriente in occidentem quae kardo nuncupa-
batur ist ohne Bedeutung. Wer den limes fiir

einen Graben hielt, wusste von der rtarischen

Limitation nicbts. Wie zuerst der Decumanus
nach Wes'ten , dann nach Osten gezogen wurdo,
so der C. zuerst nach Siiden, dann nach Norden.

Der erste C„ der durch die groma, das Cen-
trum der Limitation, gelegte, hiess cardo maximus.
Er wurde in den augustischen Colonien 20 Fuss
breit — balb so breit wie der Decumanus —
angelegt.

Der C- teilte das Limitationsgebiet in eine

cstliche Halfte pars antica oder citrata und in

eine westliche pars postica oder uitrata. Dem-

on
I

citrata

uitrata

I

West

gemass werden die in der pars eitrata gezogenen
cardines und damit die von ihnen mit den Decu-

inani gebildeten Schnittpunkte,- die Ecken der

Centurien, mit citra eardinem, die der uitrata

mit ultra eardinem, ferner je nachdem die zu
bezeichnende Centuria links oder rechts vom de-

cumanus maximus lag, mit sinistra, dextra be-

zeichnet. So heisst z. B. die erste Centuria der

regio sinistra uitrata: S(inistra) D(ecwmanurn)
I (primum = maximumj V(ltra) Kfardinem) I
(Weiteres unter Limitation). Das ist ,Seiten-

lOlinien sind in der regio sinistra des I dec, in

der regio uitrata der I cardo.' Die beiden andern
Seiten waren dann dec. II und c. II. Sinistra und
ultra steht hier absolut, bedeutet ,in der regio
sinistra, uitrata'1 nicht etwa Jinks vom ersten

Decumanus jenseits des ersten C, denn links-

vom ersten Decumanus und jenseits des ersten

C. laufen sehr viele limites. Nachdem durch
sinistra und ultra das Viertel bezeichnet ist, in

dem die Centuria liegt, nennt Decumanum I,

20 Cardinem primum die beiden zur Fixierung des
Quadrats der Centuria notwendigen Seitenlinien.

Man vergleiche die Bezeichnung der Tage wie

ante diem IV idus Martias, d. h. dies IV ante,

id. Martias.

Cardo wird sowohl K. wie C. abgekiirzt, erstere

littera singularis ist ein Zeichen fiir das Alter

der Limitation. Auf dem Centurienstein von der

gracchischen Assignation des ager Campanus (CIL
X 3660) steht denn auch

SO

K XI

D

Der C. wurde mit der Sonnenuhr, dem gno-
mon, leicht gefunden. Man hatte nur den kiirze-

sten Schatten festzustellen, die Linie, welche den
Endpunkt der Schattenlinie mit dem Fusspunkt

des Gnomon "verband, gab die Eichtung des C.

(vgl. Grom. I 188, 14). _
[Schulten.]

40 Cardono, im Itin. Hieros. 562 = p. 8 statt

Carrodunum . [Patsch.]

Cnrdnae vicus, nahe bei Bilbilis in Hispania

citerior, nur erwahnt bei Martial (IV 55, 17).

Die Lage ist nicht ermittelt; essbare Disteln (car-

duus) sind in Hispanien haufig. [Hubner.]

Carduus s. Artischocke.
Careiae, Flecken in Siidetrurien, jetzt Galera.

genannt als Station der Via Claudia, Itin. Ant.

300. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 33 p. 274 P.,

50 ferner von Frontin. de aq. 71 gelegentlich der

Beschreibung der Aqua Alsietina. Inschriften aus

Galera und Umgegend CIL XI 3759—3776.
[Htilsen.]

Carenes, vornehmer Parther, Satrap von Me-
sopotamien, Anhanger des von Rom aus gegebenen
Konigs Meherdates (= Mithridates V. -. vgl. A.

v. Gutschmid Geschichte Irans 127); er flel im
Kampfe gegen Gotarzes im J. 49 n. Chr.. Tac.

ann. XII 12—14. [Stein.]

60 Careni, Volk im nordwestlichen Teil Kale-
doniens (bei Ptolemaios II 3, 8 Kagtjvoc; Kcugi}-

vol nach einer Hs. K. Mtiller), dessen Wohnsitze
vielleicht ungefahr dem hentigen Sutherland ent-

sprechen. [Hubner.]

Careon, Hafen an der bosporanischen Kiiste.

lord. Get. 5 und Geogr. Rav. IV 3. V 11: viel-

leicht Rest von Panfi eapeon, s. Pantikapaion.
Indes verzeichnet Ptol. Ill 5, 13 Kaooi'a (s. d., jetzt
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Taganrog), wahrend Kagea nohg bei Ohalcocondy-

las III p. 136 wiederum nur auf Pantikapaion

(jetzt. Kerc, russ. Koreew, arab. Karg, vermerkt

als Verkaufsplatz der von den Magyaren gefange-

nen Sclaven) zu beziehen ist. [Tomaschek,]

Carepula, Ort der Kiiste Mauretaniens , Ost-

lich von Cartenna, Ptol. IV 2, 4. [Dessau.]

Cares (Caris), Nebenfluss der Loire, le Cher.

Gregor. Tur. hist. Franc. V 41 ; virt, Mart. II 56.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. Garus. Long-
non Geogr. de la Gaule 161. Einen Fluss glei-

chen Namens im nordlichen Frankreich erwahnt

Ven, Fortun. carm. VII 4, 15 (Cares), vielleicht

der Chiers. [Ihm.]

Caresii {KaQ^voioi. Ptol. Ill 3, 6), Volks-

stamm in Sardinien, genannt zusammen mit den

Kovvvvairavoi oberhalb der JZoXxtzaroi und Aov-

xovi&mvrjvoioi; ihr Wohnsitz wird am oberen Cae-

dris gewesen sein , wo (bei dem Dorfe Dorgali)

eine Tabula honestae missionis vom J. 96 fur einen

T. Flavius . . gnus Tanilae filius Cares(ius) ge-

funden ist (CIL X 7890 = III D. XVIII). Auch
der Name des faimm Carisi (s. d.) durfte hier-

her zu Ziehen sein, schwerlich dagegen der von

Bailie (Mem. de l'acad. des sciences de Turin

1831, 201f.) herangezogene einer verfallenen Stadt

Caresi zwischen Terranova und Posada.

[Hiilsen.]

Caretini su.pernates et infernates werden von

Plin. Ill 106 unter den binnenlandischen Volkern

der vierten Region Italiens, zwischen den Auxani,

Frentani und Lanuenses (sehr. Iuanenses) auf-

geziihlt; also am mittleren Laufe des Sagrus zu

suchen. Vgl. o. S. 1567 unter Caraceni.
[Hulsen.]

Carfanins. Carfania, bei Val. Max. VIII 3,

2 C. Afrania. Gattin eines Senators Licinius

Bucco, gestorben 706 = 48, trat wiederholt Otfent-

lich in Processen auf und verursachte dadurch

den Erlass eines nach ihr benannten praetorischen

Edictes, das dieses Recht der Frauen einschrankte

(Val. Max. a. O. Ulpian. Dig. Ill 1, 1, 5; vgl.

Rein Privatrecht 154). [Miinzer.]

Cnrftnius. Carfinia, lasterhafte Frau, Iuv.

II 69. [Groag.]

D. Carfalenus (bei App. falschlich Kaooov-

krjtog), nahm am alexandrinischen Kriege 707 = 47

teil (b. Alex. 31, 3), schloss sich nach Caesars

Ermordung an dessen Erben Octavian an und

wurde deshalb am 28. November 710 = 44 von

Antonius aus dem Sen at ausgewiesen (Cic. Phil.

III 23); das gleiche Schicksal traf damals die

Volkstribunen Ti. Cannutius und L. Cassius, weil

Antonius ihre Intercession furchtete, daher ver-

mutet man, dass auch C. in diesem Jahre das

Tribunat bekleidete. Im April des folgenden

wurde er mit der Leibwache des jungen Caesar

und der berubmten Legion des Mars abgeschickt,

um die Vereinigung der beiden consularischen

Heere bei Mutina zu sichern (App. b. c. Ill 66),

geriet mit Pansa zusammen in den Hinterhalt des

Antonius bei Forum Gallorum, war aber auf seinem

Flugel siegreich (a. 0. 67—69). Die Marslegion

zog sich in guter Ordnung zuriick, indes nach

Rom kam die Nachricht. sie sei aufgerieben und

C. gefallen (Cic. ad fam. X 33, 4). Ob beides

oder nur das erste falsch war, ist nicht zu er-

mitteln; die Erwahnung des C. bei Cic. ad Att.

XV 4, 1 scheint unklar. Der Autor des bell. Alex.

nennt ihn et animi magnitudine et rei militaris

scientia virum praestantem. [Miinzer.]

Cariacus, Ort in Gallien, jetzt Chirat-l'Eglise-

(dep. Allicr), Ven. Fortunat. carm. V 7, 8 Ca-

riaci speciosus ager devexus in amnem. XI 25, 7

bine eitus exoarrens Cariaeae develior aulae.

Vita s. Germani 156 in villa Cariaeo. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. Vgl. den Flussnamen

10 Cares. [Ihm.]

Cai'iauense (oppidum), afrieanische Ortschaft,

von der ein Bischof im J. 41 1 genannt wird (Collat.

Carthag. c. 126, bei Mansi Act. concil. IV 100).

Entweder identisch oder benachbart Carnlae Ca-

rianenses , mit Bischof im J. 484 (Notit. episc.

Byzac. nr. 58, in Halms Victor Vitensis p. 67).

[Dessau.]

Cariati s. Carrei Nr. 1.

Cari . . beflacae (?), Ortliche Gottheiten (viel-

20 leicht Nymphen) auf der spanischen Inschrift CIL
II 2531. Vgl. Cari-ociecus. [Ihm.]

Carietes, eine kantabrische Velkeischaft in

Hispania citerior, zum Bezirk von Clunia gehorig.

Sie hatten mit den Vennenses, nach den Listen

des Agrippa. fiinf civitates. von denen jedoch Pli-

nius nur. die Velienses nennt (III 26). Aus beiden

Volkerschaften zusammen ist die cohors Carie-

tum et Veniaesum (rustike Schreibung fiir Ven-

niensium, das neben Vennenses gleichberechtigt

30 ist) ausgehoben worden (CIL V 4373; vgl.Ephem.

epigr. V p. 168). Da nun Ptolemaios die Stadt

OvsXsia (s. Beleia) den Kagiozoi zuteilt (II 6 r

64), die zwischen den Vardullern (s. d.) und Autri-

gonen (s. d.) an der Nordkuste Hispaniens am
westlichen Ende der Pyrenaeen wohnten, so sind

die C. mit Wahrscheinlichkeit fiir den Karistem

gleich zu halten; ahnliche Verwendung verschie-

dener Namensformen fiir das gleiche Volk fmdet

sich auch sonst (vgl. Vardulli und BagSrfjzai,

40 Bastctani und Bastuli). [Hiibner.]

Carietto s. Charietto.
Carimondas oder Tarmoendas (s. d.) andert

Kriiger nach Plin. n. h. XXX 5 das verdorbene

cafimdns von F, rarmendas <p in Apul. de mag.

90, wo wir es jeden falls mit einem der Erzzauberer

zu thun haben. Die Anderung ist hOchst unsicher.

[Riess.]

Carina, eine Stadt Phrygiens, Plin. n. h. V
145; vielleicht identisch mit Kagia in Phrygia

50Pacatiana, Not. episc. I 360. [Rugc]

Carinae in Rom, der westliche Abhang de*

(Jispius von S. Pietro in Vincoli bis in die Gegend

des Amphitheaters. Den Namen leitet Serv. Aen.

VIII 361 von der Ahnlichkeit der dortigen Ge-

baude mit Schiffskielen her. Genannt wurden die

C. besonders haufig als Ort des 270 v. Chr. von

P. Sempronius Sophus gelobten Tellustempels, der

die Stelle des fiber 200 Jahie vorher niederge-

rissenen Hauses des Sp. Cassius eingenommen

60 haben soil (Dionys. VIII 79. Liv. II 41, 12. Cic.

pro domo 38. Val. Max. VI 3. 1. Plin. XXXIV
30. Varro de r. r. I 2, 1. Flor. 1 14. Plut. Sull. 9.

Serv. a. a. O. F.U.R. frg. 6. Not. reg. IV i, und des

Hauses des Pompeius, welches in der Nahe des

Tempels lag (Cic. de harusp. resp. 49. Veil. II 77.

Suet. Tib. 15"; de gramm. 15. Auct. de v. ill. 84.

Appian. bell. civ. II 126. Cass. Dio XLVIII 38. Veil.

n~7. Hist.Aug.Gord.2.3). AufdieC. hinauffuhrte
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der Vicus Cuprius (Varro de 1. 1. V 149. Liv. 1 48, 6.

Dionys. Ill 22) ; an der Nordspitze hatte sich noch

zu Varros (de 1. 1. V 48) Zeiten ein Rest vorservia-

nischer Befestigung {murus terreus Carirmrum,
oberhalb der Subura) erhalten. Gelegentlich cr-

wabnt werden die C. noch bei Cic. paradox. VI 50
(domus M. Manili). Liv. XXVI 10, 1. Hist. Aug.
Maximi et Balbini 16 {domus Balbini). Inschr.

€IL VI 9318 (?). 9718. Bedeutende Reste sind

auf den C. nicht erhalten, auch die Stelle des 10

Tellustempels und der domus Pompeiana nur an-

nahernd nachzuweisen. Vgl. Becker Top. 522
—524. Gilbert Top. Ill 354. Hftlsen Nornencl.

topogr. 17. [Htilsen.]

Carinas s. Carrinas.
Cariniana s. Vallis Cariniana.
Carilrtrs. 1) E(gregius) v(ir) .... (Procurator

von Sardinien), Eph. epigr. VIII 763.

2) Carinus, von Odaenathus 261 n. Chr. ge-

tetet, weil er es in dessen Kriege gegen den Usur- 20
pator T. Pulvius Ivmius Quietus missbilligte, dass

Odaenathus die romische Sache zu seiner eigenen

machte, Dio contin. V 225 Dind. An eine Ver-

wechslung mit Macrianus, dem Vater des Quietus,

1st nicht zu denken; vgl. PHG IV 196.

3) Carinus, roraischer Kaiser 283—284 n. Chr.,

M. Aurelius- Carinus, s. Aurelius Nr. 75.

[Stein.]

Cariociecng, Beiname des Mars auf der aus
Tuy (Conventus Bracaraugustanus) stammenden 30
Inschrift CIL II 5612 Marti Cariocieco L. Hi-
spanius Fronto ex voto sacrum. [Ihm.]

Cariolon (Var. Garialon), Ort in Gallien

beim Geogr. Rav. IV 26 p. 232. Unbekannt.
[Ihm.]

Carion (Tab. Peut.), Ort in Syrien an der

Strasse von Orthosia nach Apamea; sonst unbe-
kannt. [Benzinger.]

Carloviscus s. Charioviscus.
Caripa, nicht naher zu bestimmender Ort im 40

Innern Siciliens, Geogr. Rav. V 23 p. 404 P.

[Hfilsen.]

Caripeta, eine der von Aelius Galium in Siid-

arabien zerstorten Stadte (Plin. VI 160). Die
Stelle lautet: et supra dictam Maribam (Var.

Mariabxm) eireuitu VI item Caripetam, qw>
longissime processit. Esist vielleicht mit Halevy
das auf seiner Karte sudOstlich von Marib ver-

zeichnete Harib zu vergleichen. Auch auf sud-

arabischen Miinzen flndet sich ein Prageort HUB. 50
Vgl. auch Glaser Skizze Arabiens II 58.

[B. H. Muller.]

Caris s. Cares.
Carisa (cognomine Amelia), eine der civi-

tates Latinae im Bezirk von Gades in der siid-

liehsten Baetica nach den Listen des Agrippa
(Plin. Ill 15). ebenda nach Ptolemaios (II 4, 10
KaQiaaa); die autonomen Miinzen fiihren in der

Mehrzahl die Aufschriften carise, carisi , can'

und carisa (riicklaufig), die jungsten earissa (Mon. 60
ling. Iber. nr. 158). Der alte Name ist in den
Gehoften von Carija bei Bornos. nSrdlich von
Hasta Regia (s. d.) erhalten , wo auch allerlei

romische Altertiimer gefunden wurden. bis jetzt

aber keine Insehriften. Die gleichnamige Stadt
der Trokmer in Galatien (Ptol. V 4, 9) beweist
nicht den keltischen Ursprung der hispanischen
Stadt, deren Name gebildet ist wie Nabrissa (s.

d.) und iberische Mannsnamen in -ism (Mon. ling.

Iber. p. CXXIV). [Httbner.l

Carisi fanuiu, auf Sardinien, Station der
Kiistenstrasse von Carales nach Olbia, muss an
der Mundung des Caedris gelegen haben. S. auch
Caresii. Vgl. Mommsen CIL X p. 818.

[Hiilsen.]

Carisius. 1) P. Carisius (so auf den Miinzen,

unrichtig Dio LIII 25, 8 Thog Kagloios; Gardt-
h aus en Augustus II 2, 375 irrt, wenn er P. und
T. Carisius fur verschiedene PersOnlichkeiten halt,

s. u.), leg(atus) Augusti pro pr(aetoreJ in Spanien
(Miinzen mit dem Bilde des Augustus Babelon
I 318ff. nr. 14—30; C. war demnach nicht Munz-
meister, wie Gardthausen a. a. O. meint, kann
daher auch nicht von dem Feldherm in Spanien
verschieden sein). Im J. 729 = 25 v. Chr. kampfte
er gegen die .Asturer und besiegte sie in einer

Schlacht. Die Uberbleibsel des geschlagenen Heeres
fliichteten sich in die Festung Lancia, die jedoch
von C. erobert wurde. Als seine Soldaten die

Stadt anziinden wollten, hinderte sie C. daran
(Flor. II 33, 54—58. Dio LIE 25, 8. Oros. VI
21, 9. 10). In demselben Jahre leitete wohl C.

die Ansiedelung von Veteranen in der neuen Co-
lonie Emerita (vgl. die Darstellung der Festungs-
werke dieser Stadt auf mehreren seiner Miinzen
und Dio LIII 26, 1). Im J. 732 = 22 v. Chr.
erhoben sich jedoch die Asturer wieder, erbittert

durch die Hoffart und Grausamkeit des C. Doch
gelang es diesem, den der gegen die Cantabrer
kampfende Legat C. Furnius unterstutzte, den
Aufstand niederzuschlagen (Dio LIV 5, 1—3); vgl.

Gardthausen Augustus I 2, 686ff. [Groag.]

2) T. Carisius, Munzmeister unter Caesar um
706 = 48 (Mommsen Munzwesen 651. 657.

Babelon Monnaies de la rep. Rom. I 312).

[Miinzer.]

Carissimus, Comes vor dem J. 395, Symm.
ep. II 10. [Seec'k.]

Caristanius. 1) C. Caristanius Fronto, Legat
von Lycien und Pamphylien, wahrscheinlich unter

Domitian (der Name des Kaisers ist auf der In-

schrift eradiert). Gemahl der . . . L. f. Paulla, wohl
Vater des C. Caristanius Paulinus (Nr. 2), Bull.

hell. X 1886, 46 nr. 6 (Kadyanda). Papers of

the American school at Athens II 1888, 134 nr. 108
(Antiochia in Pisidien).

2) C. Caristanius Paulinus, Sohn des Car[i-

staniusj (Bull. hell. X 1886, 47 nr. 7 Kadyanda),

wohl des Vorhergehenden. [Groag.]

Caristi s. Carietes.

Caristia (Philocal. CIL 14 p. 258. Ovid. fast.

II 617. Val. Max. II 1, 8) oder cara cognatio

(Menol. rust. CIL 12 p. 280. Polem. Silv. ebd.

p. 259. CIL VI 10234 Z. 13 VIII k. Mart, die

kar(a)e cognationis. Tertull. de idol. 10; vgl.

auch Ovid. a. a. O. proxima cognati dixere Ca-
ristia eari. Martial. IX 54, 5 care [var. cara]

daret sollemne tibi cognatio munws) , rOmisches
Familienfest, am 22. Februar, also am Tage nach
dem allgemeinen Totenfeste, den Feralia, begangen
(Lyd. de mens. IV 24 rechnet die Q. noch in die

dies parentales ein, wenn er diese vom 13.—22.

Februar dauern lasst). Die AngehSrigen der Ver-

wandtschaft traten zu einem Festrnahle (Val.

Max. und Ovid. aa. OO.) in Gestalt eines Piknik
zusammen, bei dem jeder einen Anteil von Speise

und Trank mitbrachte (Malal. p. 180 iv xnig

ovfiTioowts rots Xsyofiivois fpdixoTs stcaatog rav
avvegxo/uivcov sis xo evfixoaiov xo tSiov avzov

pQtojia xai itofia «ej?' savxov xofii^ei nal els to

koivw Tiavxa jiaQaxi&stai), man sandte sich gegen-

seitig Esswaren (nach Martial. IX 54 und 55
namentlich Geflugel) fur dies Festmahl zum Ge-

schenk (daher ordnet die lex collegi Aeseulapi

et Ilygiae CIL VI 10234 Z. 13 u. a. eben fur

eines festen KOrpers und insbesondere bei einer

aus Gold und Silber legierten Masse das Mischungs-

verhaltnis beider Metalle durch Eintauchen in

Wasser erkennen kann (vgl. Bd. II S. 531), zwei-

tens Mgt eine Anweisung, wie man, auch ohne

das Mischmetall einzutauchen , das Mischungs-

verhaltnis annahernd bestimmen kann, wenn es

thunlich ist, zu dem aus zwei Metallen gemisch-

ten Gegenstande einen Abguss aus dem schwere-

diesen Tag eine Verteilung von Geld , Brot und 10 ren Metalle in vollkommen gleicher Form herzu-

Wein an), auch die Schullehrer erhielten ein Extra-

douceur (Tertull. a. a. O.). Da das Fest kein

Staatsfest ist (wie schon der gerade Monatstag
zeigt), sondern zu den feriae privatae (Fest. p. 242)

gehOrt, fehlt der Name in den Hemerologien der

iirlischen Zeit, erscheint aber sowohl in den Bauer-

kalendern, wie bei Philocalus und Polemius Sil-

vius (s. o.). Vgl. Mommsen CIL is p. 310.

A. De-Marchi II culto private di Roma antica

I (1896) 213—215. [Wissowa.]

Caritani s. Caritni.
Caritas, Personification der Zuneigung, deren

Namen auf den Miinzen der spateren Kaiserzeit

erscheint; sie zeigen auf dem Reveis entweder

verbundene Hande (Cohen Med. imp.2 Balbin 2;

Pupien 3) oder eine aufrecht stehende, nach links

gewandte weibliche Figur, welche die ausgebreitete

Rechte erhebt (Cohen Te~tricus pere 14). [Aust.]

Caritni (KaQirvoi, Var. Kaolzavot, Ptol. II

stellen. Hultsch Metrol. script. II 24ff. Ger-
land Annalen der Physik und Chemie, N. F. I

(1877) 150ff. Hofmann Wiener numisin. Ztschr.

XVI (1884) 17ff. Das Gedicht wurde fruher mit

Unrecht dem Grammatiker Priscianus zugeschrie-

ben (s. das Nahere bei Hultsch a. a. 0. 25ff.);

nach Christ Rh. Mus. XX 69f. hat der Name des

Verfassers vielleicht Remmius Flavius (oder Flavi-

nus oder ahnlich),nachTeuffel-Schwabe Gesch.

20 der rom. Litt. 115 1155 Remmius Flavianus ge-

lautet. Als Abfassungszeit setzt Christ a. a. 0.

70 die Regierung des Diocletian, Schenkl S.-Ber.

Akad. Wien 1863 I 60 das Ende des 4. oder den

Anfang des 5. Jhdts. Nach der altesten und besten

Hs., dem Vindobonensis CCCXXII (fruher Bo-

biensis: vgl. Endlicher Catal. cod. philol. Lat.

biblioth. Vindob. 219), ist das Gedicht heraus-

gegeben von Endlicher Prisciani grammatiei

carmina, Wien 1828, 81ff., dann unter Zuziehung

11, 6), germanisches Volk am oberen Rhein. Nach 30 von zwei Gudiani von Hultsch Metrol. script

C. Muller identisch mit den Caeracates (s. d.)

Vgl. Zeuss Die Deutschen 99. 305. E, Much
Deutsche Stammsitze 94. [Ihm.]

Carmei, Volk in Sildarabien (Plin. VI 157

mit der Variante Charmei und Charamaei, welche

zu vergleichen sind). [D. H. Muller.]

Carmen famosiim ist das in den zwolf Tafeln

mit Kapitalstrafe bedrohte Schmahgedicht. Cicero

de rep. IV 10. 12 bei Aug. de civ. dei II 9

88ff. (vgl. ebd. IXff.). VonBaehrens, der eine

noehmalige Vergleichung des Vindob. durch Hue

-

mer benutzt hat, ist es in die Ausgabe der Poet.

Lat. min. V 71ff. aufgenommen worden.

[Hultsch.]

Carmenta (Carmentis) gehOrt zu dem altesten

rOmischen GOtterkreise, denn ihren Dienst Yersieht

ein eigener Opferziinder {flamen Garmentalis),

Cic. Brut. 56. CIL VI 3720. Ephem. epigr. IV 759

tab. VIII 1 in Bruns FontesB 28. Auf diese An- 40 (verschieden davon sind die Carmentarii, welche

ordnung bezog man spaterhin die Worte der zwOlf

Tafeln (Plin. n. h. XXVIII 18) Qui malum car-

men incantassit, die aber (vgl. Bruns a. a. 0.

zu tab. VIII 1 b in fine) wahrscheinlich auf Zau-

berformeln hindeuten sollten. Horat. sat. II 1,

82, ein Wortspiel mit dem mehrdeutigen Ausdrucke

mahis; epist. II 1, 152. Arnob. IV 34; vgl. auch

Paulus sent. V 4, 6: iniuriarum actio aut lege

aut more aut rnixto iure introducta est. lege

die Orakelspriiche der C. aufzeichneten, Serv. Aen.

VIII 336), und das ihr zu Ehren begangene Doppel-

fest der Cannentalia am 11. und 15. Januar (iiber

den Abstand vgl. Wissowa De feriis anni Rom.
vetust., Ind. lect. Marpurg. S. S. 1891, 8f.) ver-

zeichnet bereits der numanische Kalender, fast.

Caeret. Maff. Praen. Varro de 1. 1. VI 12. Macrob.

I 16, 6, vgl. Mommsen CIL 12 p. 307. Die Pon-

tifices {Ovid. fast. I 462) vollzogen zusammen mit

duodecimtabuhrumdefamosiscarminibusr
mem-50iem fbamen Garmentalis das Festopfer und indi

bris ruptis et ossibus fraetis. Dig. XLVII 10, 15,

27. Gai. Ill 220; s. Iniuria und Intestabilis.

Voigt Die zwolf Tafeln, 1883 II S. 522ff.

[Leonhard.]

Carmen de ponderibus, ein am Ende des

3. oder spater bis zum Anfang des 5. Jhdts. ver-

fasstes Lehrgedicht, dessen Titel in der altesten

Hs. deponderibus lautet. Es ist nach guten Quellen

von einein sachverstandigen und formgewandten

gitierten dabei C. als Porrima (Prorsa, Antevorta)

und Postverta, d. h. sie riefen ihren Schutz an

fur die nach vorn oder riickwarts gewandte Lage
des Kindes bei der Geburt, Varr. bei Gell. XVI
16, 4. Ovid. fast. I 631—633. Tertull. ad nat. II

11; Dinge, die an den Tod erinnern, galten fur

die Geburt als ubles Vorzeichen und mussten

darum, wie z. B. das Leder von gefallenem oder

geschlachtetem Vieh, von der Kultstatte der C.

Autor im heroischen Versmasse niedergeschrieben 60 fern gehalten werden, Ovid. fast. 1 629. Fast. Praen.

worden. Der erste Hauptteil handelt iiber romische

und griechische Gewichte und Masse. Den tjber-

gang zum zweiten Teile bildet eine Anweisung,
wie man- durch einen hohlen, unten beschwerten

und mit einer Scala versehenen Cylinder, d. i.

durch einen Araeometer, die specifischen Gewichte
von Fliissigkeiten erkennen kann. Dann wird

erstens gezeigt. wie man das specifische Gewicht

CIL P p. 231, vgl. Varro de 1. 1. VII 84. Die staat-

liche Feier gait also der Geburtsgottin und war
ein Fest der Frauen. Die Auffassung Ovids (fast.

I 633f. Macrob. I 7, 20. Aug. c. d. IV 11. Interp.

Serv. Aen. VIII 336), als seien Porrima und Post-

verta in die Zukunft bezw. in die Vergangenheit

schauende Gottheiten und Schwestern oder Be-

gleiterirmen der C, beruht teils auf falscher Ety-
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mologio teils auf dichterischer Erfindung. Zwei lin. I 13. Serv. Aen. VIII 337. Dionys. I 32.

Altare der Gottin lagen zwischen dem Siidabhang Ovid. fast. I 629. (Ml. XVI 16 , 4. Pint. q.

•des Capitols und dem Tiber in der Nahe der nach Rom. 56). Genannt wird es hauptsachhch bei

ihr benannten porta Carmentalis (Gell. a. a. 0. Gelegcnheit des ungliicklichen Geschickes der 306

"und XVIII 7, 2. Liv. V 47, 2. Dion. 132. Serv. Aen. Fabier, welche durch den dexter ianus der porta

VIII 337 Solin. I 13. Becker Top. 137f. Gil- Carmentalis ausgezogen waren (Serv. a. a. 0. Ovid.

T>ert Gesch. u. Top. Eoms I 257f. II 299f.). Die fast. II 201); man vermied es deshalb, durch

Entstehung des einen Heiligtums knupfte die ge- diesen ianus aus der Stadt hinauszugehen ,
und

lehi-te Legendendichtung an die Person des Ar- das Thor selbst hatte den Nebennamen scelerata

kadiers Euander (Verg. Aen. VIII 337. Ovid. fast. 10(Festus 285: epit. 334). Ferner wird es genannt

I 585. Serv. Dion. Solin. a. a. 0.); unter den ver- bei Livius XXIV 47, 15 (imendio .... solo aequata

schiedenen Traditionen fiber seine m&tterliche Ab- omnia inter Salinas ao portam Canrmntalem cum
.stammung (Dion. I 31. Strab. V 230. Paus. VIII Aequimdio iugarioque vied) und XXVII 37, 11

43, 2. Schol. Plat. 269f. Herm. Plut. q. R. 56. (vgl. § 13: a porta iugario vico in forum venere).

Solin. I 10. Serv. Aen. VIII 51. 130. 336. Orig. Ferner wird das forum holitorium und der Apollo-

g. K. 5. Isid. orig. I 4. 1) wurde diejenige zur tempel Cfters als extra portam C. gelegen be-

herrschenden, die ihn zum Sohne der C. machte zeicb.net. Da nun die Lage des forum holito-

(ihr Gatte bei Plut. Rom. 21); mit dieser wurden Hum bekannt, auch das Pilaster deT zum.Tb.ore

dann die andern Mutter, Nikostrate, Themis, Ty- ftihrendenStrasseneuerdings auf eine langeStrecke

burs identificiert. C. veranlasste ihren Sohn zur 20 gefunden 1st (Lanciani Bull, com 1875, 173),

Auswanderung nach Italien (nachdem er auf ihr so muss das Thor selbst etwa an der Kreuzung

'Geheiss seinen Vater getotet hatte, Serv. Aen. der Via della Consolazione und Via Bocca della

VIII 51); sie verkiindete ihm die Schicksale des Verita gelegen haben. Reste sind nicht nach-

Hercules und Eoms Weltherrschaft und waudelte zuweisen. Vgl. Jordan Top. I 1, 239. Gil-

das griechische Alphabet in das lateinische von bert Top. II 299, [Hfilsen.]

fiinfzehn Buchstaben um (Verg. Aen. VIII 333f. Carininianensis saltns, Notit. Imp. Occid.

Ovid. fast. I461f. Liv.l7,5f. Dion.I31.40. Strab. 11 (12), wo procurator rei privatae per Apuliam

.a. a. 0. Plut. q. R. 56. Charis. p. 33. Serv. Aen. et Calabriam sive saltus Carminianensis
,

der

VIII 336. Fast. Silv. z. 11. Jan. CIL I a p. 257. Namensahnlichkeit wegen in der Kane von Car-

Orig. g. R. 5. Hvg. 'fab. 277. Isid. a. a. 0. und30miano (nicht Carmignano) zwischen Lecce und

VS^l). Die Erbauung des zwciten Altares Otranto gesucht. S. Backing z. d. St. [Hiilsen.]

und die Einsetzung des Festes am 15. Jamiar Carminius. 1) Carminius Athenagoras, Se-

gehen nach Ovid. fast. I 617ff. und Plut. a. a. 0. nator (GIG II 2782 Aphrodisias), Proconsul von

auf die rOmischen- Matronen zuriick. Der Anlass Lycia, Pamphylia und Isauria (Bull. hell. XI 1887,

war folgender: Als den Frauen auf Senatsbeschluss 348 nr. 5 Attuda), Consular (CIG II 2783 Aphro-

das Fahren im Wagen (carpenta) untersagt wurde, disias). Enkel des Carminius Claudianus dgyje-

da entzogen sie sieh den ehelichen Pflichten so eevs 'Aaiag, Sohn des M. Ulpius Carminius Clau-

lange, bis das Verbot wieder zuruckgenommen dianus, Curators von Kyzikos etwa zur Zeit des

war; dann aber bescherte ihnen C. so reichen Kaisers Pius, und der Flavia Appia dexieotsia

Kindersegen, dass sie ihr ein neues Heiligtum 40 Aolaq ,
Bruder des Carminius [Claudianus] des

und ein neues Fest stiftetcn. Die Verehrung der Jiingeren, Vater der Senatoren M. Flavius Car-

C. als GeburtsgOttin ist die zu Grunde liegende minius Athenagoras Livianus (Nr. 2) und Car-

Thatsache; die etymologische Spielerei carpenta minius Claudianus (Nr. 3), sowie der Carmima

carmmta und das Hervortreten der Frauen bringt Appia und Carminia Liviana (Nr. 8) ;
vgl. die

hier zwei Dinge in einen ursachlichen Zusammen- Stammtafel dieser Familie aus Attuda in Phrygien

hang, die ihrer Natur nach nichts miteinander bei Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 305.

zu schaffen haben, namlich die Verehrung der C. 2) M. Fl(avius) Carm(inius) Athenagoras Li-

als GeburtsgOttin und die Bestimmungen iiber die vianus, Senator, Sohn des Carminius Athenagoras

Beniltzung der carpenta durch die Matronen (Liv. (Nr. 1), CIG II 2783 (vgl. 2782) Aphrodisias.

V 25, 9. XXXIV 3, 9). Nach den praenestini- 50 3) Carminms Claudianus, Senator, Sohn des

schen Fasten a. a. 0. wurde der zweite Festtag fur Carminius Athenagoras (Nr. 1), CIG II 2782 Aphro-

die Einnahme von Fidenae eingerichtet. Da aber disias. Sein Praenomen war vielleicht Titus (vgl.

diese Stadt des Ofteren erobert wurde und der Carmima Liviana Nr. 8).

Name des Feldherrn im Kalender zerstOrt ist. so 4) L. Carminius Lusitanicus, Consul suffectus

hleibt die Zeit unbestimmt, Marini (Eph. Pis. im September und October 81 n. Chr. mit M.

XLI 266) denkt an Aemilius Mamercus diet. a. Petronius Umbrinus, CIL VI 2060 Acta Arvalium.

437 oder 426, Klausen (Aeneas und die Pe- [Groag.]

naten II 884) an Servilius diet. a. 435. Am an- 5) M. Carminius M. f. Pap(iria) Pudens,

sprechendsten ist der Vorschlag Momm sens a. equo pub(lieo), sacerdos Laufrens) Lax(inas).

a. 0., Romulus oder Ancus zu erganzen. Wenn 60 electus ad causas fkei tuendas in provincia Al-

die Alten C. als eine Gottin der Weissagung be- pium maritimarum, patronus rei publ(icae) Ter-

trachteten, so stutzten sie sich dabei mehr auf gestinorum, patronus pleb(is) urb(anae), patronus

die Ableitung des Namens von carmen , als auf colleg(iorum) dendroplwror(um) et fabr(um), eu-

die Thatsachen dea Kultes. [Aust.] r(ator) rei pfublicae) Mantuanorum, cur. rei p.

Carmentalis porta, Thor in der serviani- Vicetinor(um), patronus Catubrinorum, Not. d.

schen Mauer Roms, an der Nordwestecke des ca- scavi 1888, 408. [Stein.]

pitolinischen Hugels, so genannt nach einem 6) Sei. Carminius Vetus , Consul ordinarius

nahen Altar oder Heiligtum der Carmenta (So- im J. 116 n. Chr. mit L. Lamia Aelianus (CIL

1597 Carmo Canii 1598

VI 31 149 b). Die Namen des Consuls finden sich Zeiten glaubte , die Schiitzerin der wichtigsten

auch bei Phlegon mir. c. 9. 10 (frg. 38. 39 Muell.), Lebensfunctionen, weshalb man zu ihr betete, ut

doch sind daselbst Praenomen und Gentilicium ieeinora et corda quaeque sunt intrinsecus vi-

an eine unrechte Stelle geraten. scera salva eonservet (Macrob. I 12, 31ff. Ovid.

7) Sex. Carminius Vetus, Consul ordiuarius fast. VI 182), und ihr einen giinstigen Einfluss

im J. 150 n. Chr. mit M. Gavius Squilla Galli- auf die Abwehr der blutsaugenden strigae zu-

canus. Der voile Name CIL II 3718 = Suppl. sehrieb. Ihr Kult geht in sehr friihe Zeit zuriick,

5992; sonst Vetus (Cod. lust. II 12, 1. CIL VI denn an ihrem Festtage, dem 1. Juni, komnien

209. 855. 2380. VIII Suppl. 14579. 14580. 14581 Bohnenbrei (puis fabata) und Speck (laridum),

etc.). Wahrscheinlich Sohn des Vorausgehenden. 10 die altesten und volkstumlichsten Nahrungsmittel

8) Carminia Liviana, Tochter des Carminius der Italer, bei dem staatlichen Opfer sowolil vde

Athenagoras (Nr. 1), dem Seuatorenstande ange- bei der Privatfeier zur Verwendung. Der Tag
liorig (CIG II 2782 Aphrodisias). Ob sie mit Mess davoii Kalendae fabariae (Ovid. fast. VI 101.

der CIL XI 3832 (Veii) und Bull. com. XIV 1886, 169ff. Varro bei Non. p. 341. Macrob. a. a. O.

103 nr. 1152 genannten Carminia T. f. 1A- Fast. Philoc CIL 1 2 p. 266). In der Kaiserzeit

Diana Diotima c/larissima) f(emina) identisch wurden an diesem Tage bis ins 4. Jhdt. Circus-

ist, erseheint zweifelhaft, weil ihr Vater als der spiele abgehalten. Ein Testament von Emona in

wahrscheinlich altere Sohn des M. Ulpius Car- Pannonien (CIL III 3893) weist einem collegium

minius Claudianus und ebenso wie sein eigener, fabrum die Zinsen eines Capitals zu dem Zwecke

alterer Sohn M. Flavius Carminius Athenagoras 20 zu, uti rosas Carnar(iis) ducant. WennMomm-
Livianus, das Praenomen Marcus gefuhrt haben sen mit Recht vermutet, die hier genannten Car-

wird. Da aber die Namen der Diotima ihre Zu- naria seien identisch mit der rOmischen Feier am
gehorigkeit zur nachsten Nachkommenschaft des 1. Juni, so ware damit der Kult der Gottin auch

Carminius Athenagoras sichern , durfte sie viel- ausserhalb Italiens bezeugt. Ausgehend von dieser

leicht als Tochter des Carminius Claudianus (Nr. 3) Identitat, von den altertumlichen Brauchen des

anzusehen sein. [Groag.] Festes und deren Verwandschaft mit den Cere-

Carino, Stadt in Hispania ulterior, wird zu- monien soldier Feste, die der Verehrung der dii

•erst schon im 6. Jhdt. d. St. wahrend der Feld- inferi gelten (vgl. Crusius Rh. Mus. XXXIX
ziige des P. Scipio genannt (Appian. Hisp. 25. 1884, 164ff.), und mit Berufung auf die isolierte

27) als Sammelplatz der Truppen des Mago und 30 Stellung des 1. Juni als dies tristis im numani-

Ort einer grossen Schlacht. Wieder wird es er- schen Kalender gelangt Wissowa (De feriis auni

wahnt mit Baldo (s. d.) als feste Stadt des Kflnigs Rom. vetustissimi, Ind. lect. Marp. S.S. 1891, 13)

Luxinius in der Hispania ulterior im J. 557 = 197 zu dem Schlusse, ein Fest der C. (Camaria), zum
(Liv. XXXIII 21, 7—9). Nachher iiberwintert Totenkult in Beziehung stehend, gehOre bereits

der Praetor Ser. Galba nach seiner Niederlage zu dem altesten rOmischen Festcyclus und sei nur

dort im J. 603 = 151 (Appian. Hisp. 58 Kay- deshalb in dem Kalender nicht verzeichnet, weil

.ftcbvn). Bei Strabon wird es mit Astigi und der 1. Juni in dem Namen der Kalenden bereits

Obulco unter den bedeutendsten Stadten jener eine officielle, das andere Fest verdunkelnde Be-

Gegend genannt (KaQ/iwv III 141). Caesar nennt zeichnung gefunden habe. C. besass ein altes

es in der Schilderung des Krieges gegen Pompeius 40 Heiligtum auf dem Caelius , angeblich von 11.

die festeste Stadt der ganzen Provini (Carmo- Iunius Brutus nach der Vertreibung der Konige

nenses, quae est kmge firmi-ssima totius provin- gegriindet (Macrob. a. a. O., vgl. Tertull. ad nat.

ciae rivilas b. c. II 19, 4; vgl. bell. Alex. 57, 2. II 9). Tiber Ovids Verwechslung der C. mit der

64, 1, wo die Hss. narbonam haben, was G Ian- von ihr ganzlich verschiedenen Cardea (Ovid. fast,

dorp zu Carmonam besserte, statt Carmonem). VI lOlff.) s. d. und vgl. Wissowa Philolog. Ab-

In den Listen des Agrippa und Augustus stand handlungen Martin Hertz zum 70. Geburtstage von

•es sicher als ein oppidum eivium Romanorum ehemaligen Schulern dargebracht, Berl. 1888, 164ff.

oder Latinorum, ist aber bei Plinius (III 12) [Aust.]

ausgefallen. Ptolemaios nennt es unter den Stad- Carnae^ kaukasisches Bergvolk am Oberlauf

ten der Turdetaner (II 4, 10 KaefiorCa). Die 50 des aus den Cissii montes kommenden Flusses

r6mische Strasse von Hispalis nach Astigi beruhrte Imityes, Plin. VI 21. Vielleicht als ,Mischvolk'

es (It. Vicar. Itin. Ant. 414, 2. Geogr. Rav. 315, zu deuten, skr. kiriia (s. Cyrnae), armen. eharn

5). Der erhaltene Name (Carmona), die hohe = mixtus. [Tomaschek.]

Lage und erhebliche Reste der Mauern und Thore Camarium s. Carcarium.
nebst mannigfachen Funden von Inschriften und Caraeus (?), Gottheit auf einer in Arrayolos

anderen Altertumern lassen an dei Identitat keinen in Lusitanien gefundenen fehlerhaft uberlieferten

Zweifel(CILIIp. 188); eine ausgedehnte rOmische Inschrift, CIL II 125 Carneo Calantiees ....
Nekropole ist neuerdings aufgedeckt worden (CITj St en ding (Roschers Lex. I 855) denkt an den

II p. 848). Die autonomen Munzen fiihren die ,gehflrnten Gott der Nacht und des Todes bei den

Aufscbriften Carmo und Karmo. und einen un- 60Kelten'undverweistaufC'ernunnos(s.d.J. [Ihm.]

-verstandlichen Zusatz ia auf einigen (Mon. ling. Carni , keltisches Volk , dessen Gebiet das

Iber. nr. 166). Die Inschriften nennen die alteren Thai des Tagliamento und unter anderen die Stadte

Municipalmagistrate und Priester, Quattuorviri, Iulium Carnicum, TeTgeste und Aquileia umfasste,

Augum und den Pontifex divi Auqwti (CIL II Strab. IV 206. 207. V 216. VII 292. 314. Liv.

1379. 1380. 5120), sind aber wenig zahlreich. XXXIX 22. 45. 54. 55. XLIJI 5. Mela II 59.

Die Stadt scheint vom 1. Jhdt. abwarts zuriick- Plin. n. h. Ill 38. 127. 130. 133. 146. Appian.

:gegangen zu sein. [Hiibner.J Illyr. 16. M. Aemilius Scaurus triumphierte im

Carna. ahromische GSttin. wie man zu Ovids J. 115 v. Chr. dt Uaileis Kama's. CIL I p. 460
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= 1 l 2 p. 49. Sie hatten im Osten pannonische

Volker, im Westen die Vender, im Norden die

Noriker zu Nachbam. An der Ostseite der Veneter

beriihrten sie das Meer um den Busen von Triest;

Ton den Norikern trennte sie die Bergkette der

Alpes Carnieae. Ptol. Ill 1, 25 (vgl. Ill 1, 22)

nennt als Stadte der C. Forum Iulium, Concordia

und Aquileia, von Iulium Carnicum bemerkt er

II 13, 3 , class es psragv 'Ira/Jag xai NfOQixov

liege. Erst Antoninus Pius gewahrte den C, die

Octavian der Colonie Tergeste (Triest) zugewiesen

hatte, die Latinat (Decret von Tergeste, CIL V
532 Carni Catalique attributi a divo Augusta

rei pubheae nostras,. Marquardt St,-V. la 15.

168. 181. 186). Die Inschrift von Strascha fbei

Gurkfeld) CIL III 3915 (aus der Zeit Hadrians)

nennt Aelii Carni eives Romani (dazu die Be-

merkungen Mommsens CIL III p. 496). Zeuss
Die Deutschen 248ff. Miillenhoff Deutsche

Altertumsk. II 263. 276. 291. Mommsen CIL
V p. 1. 53. 83. Nissen Ital. Landeskunde I 479.

487. Ruggiero Dizionario epigr. II 116. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. v. Vgl. auch Car-
ina und Iulium Carnicum. [Ihm.]

Carnia nennt das Land der Carni die Dimen-
suratio provinciarum 15 ed. Riese: pars Italiae

ad Alpes finitur ab oriente iugis Alpiuni, ab occi-

dente Histria et Camia, s. Carni. Vgl. Car-

nium, CarnecJi, (7araeo?a(jetztKrain)beim Geogr.

Rav. IV 21. 22. 37. [Ihm.]

Carnieae Alpes, Ahschnitt der Ostalpcn, nach
dem Volk der Carni benannt, Plin. n. h. Ill 147.

Geogr. Rav, IV 37 p. 293 iugum Carnium. S.

den Artikel Alpes. [Ihm.]

Carnicum s. Iulium Carnicum.
Carnifex, C. ist in minder genauer Rede-

weise jeder, der eine Hinrichtung oder Folterung
vollzieht; es kann daher mit diesem Ausdruck
z. B. auch ein Lictor (Cie. in Verr. V 118. 125)

oder ein Triumvir capitalis (Val. Max. IX 12, 6)

bezeichnet werden. In genauer Redeweise ver-

steht man darunter das besonders fur den ge-

nannten Zweck (Hinrichtung, Folterung) gebildete,

wahrscheinlich sms servi publici zusammengesetzte
und den Triumviri capitales unterstellte Personal,

Mommsen Rom. Staatsr. I» 327. 328.

Dieser C. vollzieht urspriinglich nur die Hin-

richtung (Kreuzigung) von Sclaven (Plant. Bacch.

IV 4. 37; Capt. V 4, 22). wahrend bei freien

Personen Lictor oder Triumvir capitalis in Function
treten, Mommsen a. a. 0. 381; vgl. die Art.

Lictor, Triumvir capitalis. Neben der Hin-

richtung liegen dem C. ob : die derselben voraus-

gehende korperliche Ziichtigung, die Folterung,

die Verwahrung der Folterinstrumente, die Schlei-

fung der Leichen, Suet. Tib. 54; Claud. 15. Tac.

ann. XIV 48. Senec. ep. Ill 3. 14. Martial. II

17, 1. Tertull. apol. 7. Ammian. Marcell. XIV 5, 9.

XIX 12, 1. XXVI 10, 9.

Die Beschaftigung des C. gait als veracht-

lich; Iuven. VIII 175 nennt ihn zusammen mit
dem Dieb, dem fliichtigen Sclaven und dem Sarg-

schreiner. Nach den leges censoriae ist er ge-

halten. ausser der Stadt zu wohnen (Cic. pro Ra-

bir. 15: urbis domieitio carere); die Hinrich-

tungen vollzieht er vor dem esquilinischen Thor
(Tac. ann. II 32. Pint. Galba 28. Plant. Mil. II

4.6; Pseud. 13. 97. Suet. Claud. 25: vsrl. Becker

Topograph. 555). Ein ehrliches Begrabnis ist ihm
versagt; er wird deswegen mit dem SelbstmOrder

zusammengestellt (Festus ep. p. 64).

Die Organisation des Personals ist unklar;

dass es sich mit Beginn der Kaiserzeit vermehrt

hat — Seneca ep. Ill 3, 14 spricht von einer

turba carnifieum — , ist wahrscheinlich, da die

Todesstrafe himfiger zur Anwendung gelangt und
nunmehr auch an freien Personen durch den C.

10 vollzogen wird, Suet. Claud. 34. Tac. ann. V 9.

Plin. ep.IV 11; vgl.Mommsen Ram. Staatsrecht

13 381. Im iibrigen nimmt in der Kaiserzeit,

wie vor allem die Martyreracten lehren, das ganze

Hinrichtungswesen vorwiegend militarischen Cha-

rakter an; haufig wird ausdrucklich berichtet,

dass die TodesstTafe durch einen Soldaten voll-

streckt worden sei , Joseph, ant. Iud. XIX l r
6.

Senec. de ir. I 18, 4. Suet. Calig. 32. Tac. ann.

I 53; hist. IV 11. Cass. Dio LXXVIII 14, 4.

20 Hist. Aug. Carac. 4, 1. Ulp. Dig. XLVIII 20, 6.

Act. procons. Cyprian. V (Ruinart Act. mart,

sine. p. 218). Firmic. Matern. VIH 26; Klagen

iiber solche Verwendung der Soldaten bei Joseph,

a. a. 0., vgl. aueh den Artikel Speculator, Wahr-
scheinlich hat man daher uberall, wo in spaterer

Zeit schlechthin von Hinrichtung durch einen C.

gespTOchen wird (z. B. Ammian. Marcell. XXVin
1, 26. 27) an einen Soldaten, nicht an den frilheren

Gemeindesclaven zu denken.

30 Vgl. Walter Gesch. d. rom. Rechts 885—887.
Rudorff Rom. Rechtsgeschichte II 455. 456

§ 137. Mommsen Rom. Staatsrecht I 327. 328.

381. Fulda Das Kreuz und die Kreuzigung (1878)

133. 134. [Hitzig.]

Carniola. Carnium civitas Camiolae sive

Carnieh, Geogr. Rav. p. 221, 17; die heutige Krain-

burg an der Sawe. Carnia, das Land der keltischen

Carni (s. d.), zur Langobardenzeit Carniola ge-

nanut, erscheint nach der VOlkerwanderung auf

40 der Nordseite der Alpis Iulia oder des iwjum
Carnium und auf den Oberlauf des Savos bis

zum Corcoras (s. Corca) beschrankt, und C.

wurde der Vorort. Der keltische Name verblieb

auch nach der Einwanderung der Slowenen in

der diesen angepassten Form Kranj ,Krain'; die

bayrisch-deutsche Form Creina, Oireina-marcha

erscheint in Urkunden seit 950. Die Stationen

des Geogr. Rav. gehSren jedoch derantikenNomen-

clatur an; vgl. Barneum. [Tomaschek.]

50 Carnodnnum s. Carrodunum Nr. 2.

Carnon, Stadt der Minaeer (Plin. VI 157,

Detlefsen liest allerdings Canon), eine andere

Schreibung Carnus hat Plin. VI 154, wo er diese

Stadt neben Nascus als sabaeisch bezeichnet.

Die beiden Lesarten sind aber kaum zu trennen.

Gemeint ist Kama der Inschriften (i:- -j, welches

Hal. 443. 520. 535. 536 u. 541 erwahnt wird (alle

diese Inschriften sind minaeisch); vgl. D. H. M til-

ler Burgen und Schlosser II 59 u. 69 = S.-Ber.

60Akad. Wien XCVII 1011. 1021. Abweichend
hiervon sucht Sprenger (Alte Geogr. 234 u. 347)

Carnon, womit er Kdova des Eratosthenes bei

Strab. XVI 768 und des Ptol. VI 7, 31 wie Ka-
Qavta des Steph. Byz. vergleicht, mit der Pilger-

station Qarn el-Manazel unweit von Mekka zu iden-

tiflcieren, wogegen er Carnus mit Maltzans Qem
zusammenstellt (Alte Geogr. 383). Auch Glaser
(Skizze Arabiens II 22) halt Carnon t'iir geogra-

phisch verschieden von Carnus, indem er ersteres

wie Sprenger irgendwo im Norden in einer

minaeischen Colonie , dagegen Carnus irgendwo
in Stiden (ausserhalb des Gau f) suchen zu miissen
glaubt. [D. H. Miiller.]

Carnona, castellum in Gallien. Ven. Fortun.
vita s. Germani 156 eum ad Garnonam castel-

lum aocederet. Greg. 'fur. virt. Martini II 48 ex
pago Carnonensi qui Andecavo terreturio habe-

bereits in vorflavischer Zeit die Garnison unge-
fahr dort stationiert gewesen sein, wo die tegio

XV Apollinaris im J. 73 das Lager erbaute oder

umgestaltete , auf dem sog. Burgfelde, 2250 m.
ostlich vom Petroneller Schlosse, 1550 m. west-
lich vom Schlosse in Deutschaltenburg; dafiir

spricht die Thatsache, dass langs dem dem Bttr-

felde nachsten Stiicke einer Verbindungsstrasse
zwischen dem .Burgfeld' und C. eine Anzahl der

tur insitus. Jetzt Chenehutte-les-Tuffeaux (Maine- 10 altesten Soldatengraber gefunden worden ist (Arch,
et-Loire). Longnon Geogr. de la Gaule 301ff.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Carnonacae (Ptol. II 3, 8 Kaovovdxat), ein

Volk in Kaledonien, etwa den Grafschaften Ross
und Argyle in Hochschottland entsprechend.

[Hiibner.]

Carnotes s. Carnutes.
Carnulns, Angeklagter unter Tiberius, ent-

ging seiner Verurteilung durch den Tod, Suet.

Tib. 61. [Stein.]

Carnunta s. Carnutes.
Carnuntum, heute Petronell, in NiederSster-

reich, wird erst zum J. 6 n. Chr. genannt, Veil.

II 109, 3 locus Nnrici regni. So ziemlich das
einzige Cberbleibsel der keltischen Zeit von C. ist

sein Name (nach Holder von carno ,Steinhaufen'

oder cornu, vgl. xdgvv^, .Trompete' abzuleiten);

doch scheint es , dass aus der spateren Besiede-
lung des vom Festungslager verhaltnismassig weit

epigr. Mitt. XVHI 208ff.). Sehr wahrscheinlich
meint auch Plin. n. h. IV 80 (usqtis ad Panno-
mea hiberna Carnunti Germanorumque ibi con-

finium) das altere Lager. Von der Bauinschrift
des flavischen Lagers haben wir drei sehr frag-

mentierte Exemplare, die aber sich gegenseitig

erganzen: impferatore) Ve[spasianoJ Caes(are)

Augfustq) [pfontifieej m(aximo) impferatore de-

eimumj p(atre) pfatriaej co](n)s(ule quartum)
20 desigfnato quintum) , T(ito) imp(eratore) Cae-

s(are) A[u]g(usti) ffilioj im/pferatore quartum)
eo(n)s(ule iterum) desigfnato tertiv/m), Domitiano
Caes(aris) Aiig(usti) ffilio) eo(n>[s(ule iterum),

C. Calpetfatw] Rantio Quirfinale] Valer[rio
Festjo leg(ato) Aug(usti) pr(i>) [prfaetorej, Q.

E[g]n[at]io C[ato leg(ato) leg(ionis) X V Apol-
(linaris)] , legfiq) X[V Apolflinaris)] CIL III

11194—11196.
Das Lager liegt auf einem nach alien Seiten

entfernten Ortes durch die rflmischen Kautleute 30 ausser gegen den Donaurand sich sanft abdachen
und Veteranen auf eine ansehnlichere Ausgestal-
tung der Keltenstadt geschlossen werden darf.

In romischer Zeit fassen Vindobona und C. als

an der West- und an der Ostpforte (diese die

porta Hungarica) des Wienerbeckens gelegene
Grenzorte die aus der Lage am Kreuzungspunkte
zweier iiberaus wichtiger Strassen des keltisch-

germanischen Ostens (des Donauthals und des iiber

den niedrigsten Alpenpass ziehenden Weges

den, aber die Umgebung und die Fernsicht beherr-

schenden Plateau fiber dem Donauufer und ist in

seiner Umgrenzung leicht zu erkennen. Das Detail

ist bisher nur teilweise erforscht. LambeksKupfer-
stich mit der Darstellung der damals noch besser

sichtbaren Ruinen ist sonderbarenveise in Verlust

geratcn, auch Marsiglis vor 1696 gezeichneter

Plan (wiederholt im Fiihrer durch C.3 84 Abb.
54) ist, zu diirftig; desgleichen geben Jordan

Bernsteinstrasse, Plin. n. h. XXXVII 45 sexeentis 40 und Below kaum Brauchbares an die Hand. Die
milibus passuum fere a Carnunto Pannoniae
abesse litus id Germaniae ex quo invehitur, nam-
lich succinum) und aus der giinstigen Terrainbil-
dung (welche dem rechten — stidlichen — Donau-
ufer die Herrschaft iiber das gegeniiberliegende
sichert und in den Stromengen oberhalb Wiens
und bei Hamburg natiirliche Sperrmittel geschaf-
fen hat) resultierende hervorragende verkehrspoli-

tische und militarische Bedeutung der ganzen

Grabungen haben von dem etwa 400 X 350 m.
messenden Vierecke noch nicht viel mehr als ein

Vierteil blosgelegt , aber wenigstens einige der

wichtigsten Fragen gelOst und in Verbindung mit

den Nachrichten ttber das Festungslager von Lam-
baesis am meisten unsere Anschauungen uber den
Bau der Legionslager in der Kaiserzeit beeinflusst

(Plan im Fiihrer 3 Abb. 67); im Herbst 1896
sind, nachdem die Grabungen im Lager durch

Tiefebene wie in zwei Brennpunkten zusammen. 50 mehr als ein Decennium unterbrochen worden
C. hat dabei die weitaus wichtigere Rolle ge-

spielt; erst die Kampfe gegen die Ungarn haben
zur Umkehrung dieses Verhaltnisses gefuhrt.

Schon Tiberius hat (6 n. Chr.) die militarische

Wichtigkeit C.s erkannt und dieses zum Stiitz-

punkte seiner kriegerischen Operationen auser-
lesen. Spatestens unter Claudius ist, wie aus den
in C. und Wien ziemlich zahlreichen Steinen von
bios zweinamigen, also des Cognomens entbehren

waren, neuerdings Untersuchungen eingeleitet wor-

den, die technisch interessante Aufschlusse iiber

die Anlage von Mauer, Turmen und Grabcn in

dem Stiicke zwischen dem Ostthor und der Nord-
ostecke ergeben haben. Die Fortsetzung dieser

Untersuchungen wird nicht minder hier, als im
Lager von Lambaesis angestrebt werden.

Das Lager ist der Mittelpunkt einer Kette
von Befestigungswerken und von militarischen

den Soldaten der legio XIII gem. und der leg. 60 Bauten nicht fortificatorischer Bestimmung. Aus

,

XVApoll. geschlossen werden darf (CIL TJJ 4463,
4476. 4477. 4483. 11094. 11220. 11229 u. a.: vgl.

Arch.-epigr. Mitt. XIII 208ff.) die Hauptmacht
der Grenzwehr in den Ostalpen nach C. und Vin-
dobona'verlegt worden ; man wird aber wohl nicht
fehl gehen, wenn man annimmt, dass C. seit

Tiberius' erstem Erscheinen an der Donau eine

rOmische Besatzung behalten habe. Auch diirfte

Pauly-Wissowa in

der ersteren Reihe ist ein Wachtturm im Sud-
westen des Lagers, sowie ein Ostlich auf der steilen

AnhShe ,am Stein' gelegenes Castell zu nennen, des-

sen Reste teilweise von dem sog. Quadenwall, einem
ringfOrmigen Brandwall aus den Zeiten der VOlker-

wanderung , bedeckt und dadurch uns gerettet

worden sind. An dem Bau dieses Castells waren
beteiligt die legio X gem. (CIL IU 11245 a. b)

51
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und die leg. XIV gem. (ebd. c): auch fanden sich Spatere Zeugnisse nennen C eolonia (CIL III

Stttcke einer in ^ewaltigen Formen ausgefiihrten 4236. 4539. 4567)-, man darf da «*h»m er-

BaSchrift CIL in 112
g
04 (Caracallas oderElaga- heblieh in das 3. Jhdt Mneinreichen durften und

bals Zeit). Eine Datieruns? der ersten Erbauung des weil Ephem. epigr. IV 892 Z. 8 und 894 b L 14

Castells erscheint vorlaufig nicht geraten. Dass es C. als Sephmm bezeicb.net wird
,

diese Kange*-

zum SchX der Stromuferbriickung notig war. erhtihung woM auf Kaiser Septimius Severus zu-

lebrt der Augenschein. Von dem diesseitigen ruckfuhren, der muttu hortarttbus repugnam

Bruckenkopfe sind keine Spuren gefunden warden

;

importer est appellatus apud Carnuntum Httmi

dass der jenseitige in dem sog. Oden Schlosse erhal- Augustm (des J. 193), Hist. Aug.Sot. 5 1.

ten sei, naben die von mir und Tragau 1896 vor- 10 Die traurigen Zustande des 3 JMte und -to-

genommenen Untersuchungen gezeigt. Vielleicht senders der galhemschen Zeit (vgl. die Funde von

war auch auf der Hohe des iiber der Anhohe ,am Miinzen nut dem Bildmsse des Gegenkaisers Re-

Stein' im Siiden sich erhebenden Pfaffer.berges, galianus und semei
:
Frau Dryantilla in C. und

der gleichfalls einen (kleineren) Ringwall triigt, ein den angrenzenden Gebieten) mogen den Woh -

romischer Wachposten exponiert; leider beweisen stand der Stadt stark geschadigt haben Wir

die Inschriften 11123 und 11241 nichts dafur. horen nichts von Neubauten, sondem nur von

Von den an z weiter Stelle genannten militarischen Wiederherstellunger,. und diese tragen das scharfcte

Bauten sind zu neimcn: einige Badeanlagen in Gepragedes Verfalls und der Armut die von den

dem Thale des Deutscb-Altenburg durchschneiden- Beaten der Vergangenheit zehrt. Dass 307 die

den Baches, insbesondere die die Schwefeltherme 20 Iovh et Hermh i^^^f J"*"
benutzende dann eine von der Einsattelung zwi- mres (C L III 4413) erne wichtige ConfewM in

sehen dem Pfaffenbertr und dem Braunsbergc in C. abhielten (Lactant. de mort, persec. <!9), hat

der EieXung aufda! Lager gezogene , in den fur die Stadt wohl nicht erheblichere Folgennach

Stein gebetfete Wasserleitung, und hochst wahr- sich gezogen, als die meisten fruheren kaiserlichen

scheinlich auch das Amphitheater. Auch kann Besuche. D,e Emfalle der Germanen brachten ihr

keinZweifeldariiberbestehen, dass die zahlreichen die Schrecken der Zerstorung; ValentiniansI.Zeit-

mit starken Mauern errichteten, bisher nicht Aurch- genosse Ammian nennt sie zum J 375 em oppi-

forschten Bauten. die sich gegen Westen an das du.m desertum qmdem nunc- et'squaknssed dueton

Lager anschliessen , militarist oder wenigstens evsrciim perquam fP^tunum ^fm*J°g™
aerarisch warm. Die Besatzung des Lagers bildete 30 dedtsset aid ratio (XXX 5, 2). Die Zerstorui.g

bis auf Traian die legio XV Apollmaris, spater- muss arg gewesen sein so dass s ch O. nicht

hin die leyio XIIII gLina Mariia victrix; secun- wieder erholen konnte. Der Name kehrt nur noch

dare Bedeutung haoen die Garnisonieningen der m der Not. dign occ. 9, 20 34, 26. 28 wieder.

haio X aeminn pia fuklis, kurze Zeit lagen Spuren des Chnstentums fehlen ganzlichK t tL IJo XXX Ulp>a victrjz und die C. 1st f-uzungspunkt d«r Donauthalstrasse

leqio I adiutrix hier; und auf vorubergehenden (Itin. Ant. 247 4. 267, 12 lab
.

Feut.) und der

Aufenthalt anderer Truppenteile fuhren inschrift- Strasse nach Steraamanger-PettaufftiD. Ant 262^8.

liche Erwahnungeu. Von Auxiliartruppen hat nur Tab. Peut.); beide lassen sich heute noch verfolgen,

eine, die oohorsl Aelia sagittarioruZlentlizhere von der ersteren 8,nd ™&*V™^Z]SZ
Spuren ihres Aufenthaltes zuriickgelassen (CIL 40 der,,

deren Eintf%^fR̂ t '
m
n °^TtZ}

III 4664 11371) Die fur C. vorauszusetzende CIL III 4642. 4644. 4645 a K. m p. XXI (vgl.

Hauptstation der Oassis Flavia Pannomca ist 4647) eine namhafte Ausdehnung de8 Gememde-

bisher durch nichts bezeugt. Die Not. dign. occ. gebietes zu bezeugen scheint

34, 28 erwahnt den praefeetus dassis Histrieae D'e ^eitung tetQvneml<egescb fte erfolgte

Arrunto (rtatt Gaminto-}) sire Vindomanae a durch IIIMri 11253 (,,fedicm^ 4554) de-

Camunto tramlata , in welchen Worten irgend cunones 4495 4554 und 4236. 4507 4170. 4410

eine Verderbnis steckt, ausserdem noch occ. 9, 20 in C. fungierten auch Augurn 4495, Augustales

die fabric CarnuU^i, scutaria. Orelli 2675. CIL III 4539 und,cumtores itor-

Mit der Verlegung eines Legionscommandos marum, CIL III 4447 \on Vereinen in C. sind

nach C. war die Ausscheidung aus dem regnum 50 bisher bekannt das collegium veteranorum em,

Noricum verbunden, wahrscheinlich gleichzeitig tmariorumlim und ein coUegiumconretera-

auch die Vindobonas. Ziemlich fruh durfte auch norum 11189 sowie so[r]ores quafe] em[t]u-

das Obercommando der ganzen Provinz Pannonia [l]enm[t] a[d] <m<*Jm ™ „
, a Wi(inprHl„ fl

von Savaria nach C. iibersiedelt sein. Seither ist L
;
ttcI a*" :r^Sailg

, TlTS'
C. die Hauptstadt von Pannonien und nacb dessen schrift nr. 8457 fol. 27ff.: apologia Mversm B> as-

Teilung von ObeiTannonien. sicanum de Oarmmtoad Ikatum &«™*™
5 Jw

Eine unzweifelhafte Beziehung auf die in der Hss. von Clusius (im ILiag?) und Jupp (in

Keltenstadt sich ausgestaltenden canals von C. Leyden) dann ,die Zeitverkurzung in "err.
fehlt vorlauflg; lixa CIL III 11259 kann Cogno- Knegsgefangenschaft' des 1760 bei Landshut ge-

men sein und die eastfra) 11218 brauchen doch 60 fangen genommenen Obersten von Below in

nicht die von C. zu sein. Wahrscheinlich dem Berlin). Lamb eks Collectaneen und die >on

Kaiser Hadrian verdankt C. das romische (oder Wikoscl. (+ 1826) sind noch aufzuspuren. CIL

latinische?) Gemeindestatut (daher mvnieipium in p. 550ff. 1770ff. Sacken S.-Ber. Akad.

Aelium Carnuntum, CIL HI 4554. Orelli 2675

;

Wien 1852 1854 Kenner Mitt de. ."tertanM-

vgl. Ephem. epigr. IV 895) und dementsprechend verems m Wier, 1869; Mitt, der Centralcommis-

die Tribus Ser|ia (CIL VIII 2675. HI 4495. sion 1876. KBbUschek und Frankfurter

11019). Noch in den J. 178 (4495) und 180- Fiihrer durch C. 3 1893. Em Kartchen auch in

192 (Orelli 2675) bestand C als mumcipium. Umlaufts Rundschau frir Geographie 1894.

I

Kubitschek bei Euggiero Diz. epigr. II 116 vgl. Stokes Wortschatz zur keltischen Sprach-
(mit Erweiterungen von anderer Hand). Die offi- einheit 70f. [Toraaschek.]
ciellen Grabungsberichte des Vereins Carnuntum Caroparnas us mons, bei Mela verschriebenfiir
warden in den Arch.-epigr. Mitt. verOffentlicht. Paroparnasus, s. Paropanisos, Parnassos.

[Kubitschek.] [Tomaschek.]
Carimtenus pagus, im Gebiet der Redones. Carosa, Tochter des Kaisers Valens. wahr-

Inschrift aus Rennes (Mow at Bulletin de la soc. scheinlich vermahlt mit Prokopios (Zosim. V 9,
des antiq. de France 1896, 296ff.): In honorem 3); nach ihr wurden in Constantinopel die Ther-
domus divinae et, pagi Cwnuteni Marti Vicinno mae Carosianae benannt, welche 375 eingeweiht
L. Campanius Prisms et Virilis fil(ius) saeer- 10 wurden, Sokrat. IV 9. Sozom. VI 9. Mommsen
dotes Bomae et AugfiistiJ statuam cum suis orna- Chron. min. I 242. Not. urb. Const. VIII 17 bei
mentis de suo posuerunt. Zu scheiden von der ei- Seeck Not. Dign. 235. [Seeck.l
vitas der Carnutes. Die Inschrift stammt friihestens Carpantus, keltischer (Local-)Gott, nur durch
aus der Zeit der Antonine. [Ihm.] eine Inschrift bekannt, CIL XH 248 L. Valerius

Carnutes, Volk in Gallia Lugudunensis, zwi- Quartus Carpanto v. s. I. m. Gefunden bei
schen Sequana und Liger (Strab. IV 191. 193. Fayence (nSrdlich von Frejus). rihml
Tibull. I 7, 12. Ptol. 118, 10), westliehe Nach- Carpathius s. Campatius.
barn der Senones, von Caesar nach hartnackigem Carpentorate s. Carbantorate.
Widerstande unterworfen (b. g. II 35. V 25. 29. 56. Carpentum. ein zweiraderiger Wagen, der in
VI 2ff. 13. 44. VII 2. 3. 11. 75. VIII 4. 5. 31 20 verschiedener Weise verwendet werden und dem-
[Oros. VI 11, 19]. 38. 46. Plut. Caes. 25 Kaqvov- entsprechend verschieden gestaltet sein konnte,
rtvoi. Flor. I 45, 21 Camutas oder Carnuntas. Das Wort bezeichnet am haufigsten den Wagen,
Mommsen R. G. HI 8 277. 279). Bei Plin. IV 107 in dem Frauen in der Stadt fuhren, fruher alle
heissen sie Camuti (Var. Camuteni) foederati — mit Ausnahme der Zeit der Geltung der lex
(Mommsen Herm. XVI 486). Nach Liv. V 34 be- Oppia, 215—195 v. Chr., Liv. V 25. 9. XXXIV
fanden sich C. im Heer, welches unter derFiihrung Iff. Ovid. fast. I 619 — , seit Caesars Municipal-
des Bellovesus nach Italien zog (Miillenhoff gesetz nur die der kaiserlichen FamiliengehOri-
Deutsche Altertumsk. II 255). Die Hauptstadte der gen, denen der Senat dies Vorrecht verlieh. Dies
C. sind Cenabum (s. d. und den Artikel Aurelia- wird berichtet von Messalina und der jiingeren
nensis urbs), das heutige Orleans, und Autricum 30 Agrippina, Dio Cass. LX 22, 3. 33, 2; vgl. Suet.
<s. d.), heut Chartres (Not. Gall. IV 2 civitas Car- Claud. 17. Tac. ann. XII 42. In C. wurden auch
notmn. Sulp. Sev. dial. II 2, 3 in Carnutena ci- auf Anordnung Caligulas und Claudius die Bilder
vitate. II 4, 5 Carnotum oppidum. Not. dign. occ. ihrer Mutter, der alteren Agrippina und der jiinge-
XLII 33 Carnunfa. Fortun. vita Mart. Ill 153 ren Antonia, in der Pompa circensis geftthrt, Suet.
Carnms oder Carnotis; weitere Zeugnisse bei Calig. 15; Claud. 11. Da nun auf spateren Mun-
Holder Altcelt. Sprachschatz s. Carnutes I zen der Agrippina (Cohen He'd. imp. 12 231, 1)
796ff.). Auf Inschriften erscheint Ofter die Hei- ein Wagen erscheint, so ist zweifellos, dass der-
matsbezeichnung Garnutinus. z. B, CIL XI 716. selbe das C. darstellt. Den gleichen Wagen zeigen
Boissieu Inscr. de Lyon 90. 520. 607 (Holder Miinzen der Livia (a. O. I 171, 6. 7), Iulia Titi
a. O. I800f.). Desjardins Geogr. de la Gaule 40 (a. O. I 466, 9. 10), der jiingeren Domitilla (I

II 476ff. Longnon Geogr. 32 3ff. Vgl. Carnu- 427, 1—3). Sabina (II 253, 72), der jiingeren
ten us pagus. [Ihm.] Faustina (III 154, 218); auch diesen wird also

Caroni, eine Abteilung der sarmatischen Ta- das gleiche Vorrecht verliehen worden sein. Diesen
naltai, Plin. VI 22 ; etwa karanya ,die am Rand Miinzen also entnehmen wir die Gestalt dieser
befmdlichen Grenzer' von apers. karana npers. Art des C; es ist ein zweiraderiger, zweispanni-
kardn oset. hharon. [Tomaschek.] ger Wagen, mit einem seitwarts bald offenen. bald

Caronium, Ort in Hispania citerior, im Ge- geschlossenen, oben gewolbten Schutzdach. Dar-
biet der lucensischen Kallaiker (Ptol. II 6, 22 stellung eines solchen auch in dem Opus sectile
Kaooviov), wahrscheinlich die Station der romischen der sog. Basilica des Iunhis Bassus, de Rossi
Strasse zwischen Brigantium (s. d. Nr. 4) und 50 Bull, crist. 1871 Taf. I—II. Dem C. wird Liv.
Lucus Augusti (s. d.) Caranicum (Itin. Ant. 424, 6 aa. OO. Hist. Aug. Heliog. 4, 4 als vorziiglicheres
eine gute Hs. earonieo; Geogr. Rav. 307, 15 Ga- Fuhrwerk das nach Isid. or. XX 12, 4 vierraderige
rantium), was bei la Graiia, im Gebiet von Vecin Pilentum (s. d.) entgegengesetzt; der Unterschied
gesucht wird (Guerra Discurso a Saavedra 90). lag also wohl in der Zahl der Rader. Gleicher

[Hiibner.] Art mag auch das C. gewesen sein, dessen sich

Carontani, ein Volk in Noricum. Geogr. Rav. seit dem 3. Jhdt. habere Beamte (Hist. Aug. Aurel.

p. 293, 1 ; ihren Vorort Garantanum nennt Paulus 1, 1. Index zu Cassiod. ed. Mommsen 520) und
Diac. V 22. d. i. civitas Carantana der Urkunden auch Frauen dieser Stande (Hist. Aug. Helios,
seit 900, Maria Saal auf dem Zollfelde (s. Vi- 4, 4) in der Stadt bedienten. Sehr ahnlich. und
rnnum), Der Name verblieb auch nach der Ein- 60 daher auch wohl als C. zu bezeichnen, ist ein
wanderung der Slowenen , welche in den russi- mehrfach auf spatetruskischen Reliefs dargestellter
schen Annalen Nestors in der mundgerechten Form Reisewagen : zweiraderig mit einem gewOlbten, ver-

Chorutane (zunachst aus Ghorontane) auftreten. mutlich ledernen Schutzdach, Micali Ant. mon.
So ha.t sich auf dem alpinen Boden dea Herzog- (1810) Taf. 27. 28. Clarac 151 fo's, 794. Darem-
tums Karnten oder Carinthia ein antiker, un- berg-Saglio Diet. d. Ant, I 854, 1044. 927,
Jweifelhaft keltischer Name erhalten; das Partic. 1195. C. als Reisewagen Liv. I 34, 8. Prop. V
caront-, carant- geht auf die gallische Verbal- 8, 23. Iuv. 8, 147. Apul. met. X 18. XI 26.
wurzel eara- ,lieben' zuruck, s. Carantomagus; Ferner heissen C. die Wanderkarren der Hunnen
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(Ammian. XXXI 2, 11) und Gepiden (Cassiod. var.

V 10 3) und das fiir den Cursns publicus be-

nutzte Fuhrwerk, Cod. Theod. VIII 5, 18; wohl

ungenau audi die Streitwagen der Gallier (Liv.

X 30, 5. Flor. 1 18, 27) rad Britannier Flor.

Ill 10, 17. Das Dach ist ffir den Begriff des C.

nicht wesentlich; auch Diingerkarren werden so

genannt: Pallad. X 1, 2; vgl. auch Apul. met.

X 18.

Baetica atque Lusitania distinguitur und 19

Oretani et ad Tagum Carpetani, iuxta eos Vae-

oaei Vettones et Celiiheri Arevaei). Nach Ptole-

maios gleichartigen und die alteren aus der Karte

des Agiippa erganzenden Angaben liegen ilire

Wohnsitze siidlicher als die der Arevaker (II 6.

56) und nordlicher als die der Oretaner (II 6, 58).

Carpetus kommt als Herkunftsbezeichnung aut

einer Inschrift des 2. Jhdts. in Uxama vor (CIL

ScheffeiDerevehie.il 17. Ginzrot Wagen 10 II 2854). Die C werden noehin dem Veroneser

u Fuhrw. d, Alten 1441. Becker-Goll Gallus

iil 16. Marquardt Privatl.2 735. Daremberg-
Saglio Diet. d. Ant. I 926. [Man.]

Carpesii s. Carpetani.

Carpetani {Kaujinravoi, Carpetama), m Hi-

spania citerior. Die Carpetaner — oder wie sie

den alteren griechisehen Quellen folgend Polybios

nennt Kaojzyoioi (III 14, 2; vgl. Liv. XXIII 26, 5.

Steoh Bvz s. v.) — werden znerst in den Feld-
f -J 7

, T __. O1 o

Provmzenverzeichnis genannt (Norn. prov. p. \&v,

5 Riese) und die Landschaft Carpitania (so) bei

Inl. Honorius (p. 36 B 4 Kiese) und bei Gregor

von Tours, der einer fiinf Jahre anhaltenden Heu-

schreekenplage daselbst gedenkt (Hist. Franc. VI

24. 41).
[Hiibner.]

Carphati, Volk an der Westkfiste Arabiens,

das Plin. VI 150 neben den Gasani erwahnt.

Sprenger (Alte Geogr. 52) vergleicht mit Recht
Steoh Bvz s. v.) — weraen znerst in aen rem- opreugoi (a™ Uw6... .~n ™„irrtl Q7
rnX des Hannibal in Iberien im J. 534 = 218 20 die Karbai des Agatharchides de mar. Eryth. 97
zugen aes HanniDai in

.
luei e

aber geme yergleichung
genannt als von ihm zusammen mit den Olkadern

(o d) und Vaccaeern (s. d.) unterworfen (Polyb.

a. a. O. Liv. XXI 5, 11. Front, strat. II 7, 7).

Weitere Kampfe mit ihnen werden berichtet aus

den J. 569 = 185 v. Cbr. (Liv. XXXIX 30, 1

praetores C. Calpurnius et L. Qumctius . . m
Carpetaniam . . . progressi sunt), wohei lhre

Stadt Toletum (s. d.) genannt wird, 573 = 181

v Chr. bei dem Feldzug des Q. Fulvius Flaccus

(vgl. auch Diod. Ill 46), aber seine Vergleichung

von al-Qarfa des Hamdani beruht anf einer fal-

schen Lesung (vgl. Hamdani Geogr. Arab. 69,

2i) [D. H. Miiller.]

Carpi. 1) Ein dakischer Volksstamm {Koq-

nobdxai werden sie bei Zosim. IV 34 genannt;

vgl. K. Miillenhoff D. Altertumskunde II 371.

377 III 319), der nach W. Tomaschek Die

alten Thraker I 108 (vgl. Miillenhoff III 45)
v f'br bei dem Feidzus aes u. rmivms fiaccus aiien nu<um * »»v ^ B» ™ ---------

. ,
'

I'eirdL Keltiberei (Liv. XL 80, 3 exercitumMzte KaU^Otu berefts' Herodot (IV 17) in der
gegen me iveuioerei juiv

Wkannt war und als KaoTiidai.
in Carpetaniam duxit et castra locavtt ad op

pidum Aeburam [s. d.]. 33, 1 sauciis in oppidum

Aeburam devectis per Garpet&niam, ad Contre-

biam duetae legiones), 603 = 151 v. Chr., wo

sie L. Lucullus gegen die Vaccaeer zu schiitzen

vorgiebt (Appian. Hisp. 51), und im vinatischen

Krieg (Appian. Hisp, 64 OvglarSog xtjv KaQnrj-

rariav, evSatnova ywyav, . . . iietiX&TEt, vgl. 70. 83).

Erst nach dem Fall von Numantia werden sie

Nahe von Olbia bekannt war und als KaQTiidai

bei Skymn. 841 f. zwischen dem Donaudelta und

den Zxi'ftai aQotijQK verzeichnet wird. (Ma-

rinus-) Ptolem. Ill 10, 13 (vgl. Miillenhoif II

84f. Ill 80, 2. 92. 94. 218) nennt sie "Aqtuoi

(mit dem Vororte "Agmg noktg) und flihrt (HI 5,

24) weiter nordwarts die Kagmaroi an. Seit dem

Beginn des 3. Jhdts. (nach dem Verschwmden

der Koxolanef) treten sie an der unteren Donau
Erst nach dem Fall von iNumantia weraen sie uer iwiu^.w; «"»" »"- »- ---

y

Sg unterworfen worden sein. Wenn nach der 40 starker hervor, etwa in den Thaler.l des feeret

Meinung einiger, vielleicht des Artemidor, das

Volk ein e&roe Keluxov genannt wird (Steph. Byz.

s. 'AMa. s. d. Nr. 3), so bemht das wohl nur auf

einer Ungenauigkeit fiir KeLufirjQixov. Denn in

den ausfiihrlichen Nachrichten iiber die C. bei

Strabon, die auf Poseidonios zuverlassigen Bench-

ten bcruhen , flndet sich nichts von keltischem

Ursprung angemerkt. Irrtumlich wird ihr Name

mit Kalpe (s. d.) mid Tartessos (s. d.) in Ver-

und Prut (Mommsen E6m. Geschichte V» 216f.),

und nehmen fortan an den Einfallen der Barbaren

in Dakien (CIL III 1054 [Apnlum] :
[I.] o.m.

G. Vol. Sarapio a Carpis liberates pro salute

sua et suorum v. I. p.; vgl. Ruggieio Dizion.

epigr. s. Carpieus. Zeuss Die Deutschen 698

;

die Mutter des Kaisers Valerius floh vor den C.

fiber die Donau, Lactant. de mortib. persec. 9 ;
vgl.

H Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I 803, 1.»^r^-^,£»LEirri^r^r^
iberischen Aufschrift carpqm (Mon. ling. lber.

nr. 102) den C. zuzuteilen seien. wie vermutet

worden ist. lasst sich nicht erweisen, doch kon-

nen die Xamen von gleichem iberischen Stamm

gebildet sein. Sie gehOren den Typen nach m
etwas sudlichere Gegenden, als die der C. Ihr

Gebiet beginnt vom Tagus nordwarts (Strab. Ill

139) und ist teilweis rauh und gebirgig, wie die

benachbarten metallreichen Gegenden nordlich vom

landern2 176, 1 und Mitt, des Institute f. Ssterr.

Geschichtsforschung IV Erganzongsband 11, 3;

wegen der C.-Einfalle mussten die Mauern von

Romula-Kecka aufgefiihrt werden, CIL HI 8031

248 n. Chr., vgl. Arch.-epigr Mitt, XI 19) und

besonders in Moesien teil. Im J. 238 beteiligen

sie sich an der Zerstorung von Istros (Hist. Aug.

Max. et Balb. 16, 3. Derippus [Euagr. hist. eccl.

V 24] beschrieb ausfuhrlicher « Kdgnot xai xa
benachbarten metallreichen uegenaennoiuucuNom t tj „.~~-~~ _—- -— - - = _„...„
Baeth (Strab HI 142). Denn es grenzt siidlich 60 heQa pdtfaea tfh^ ™e°t™\ TgL Mommsen
tiaetis (istTao. ix± li^j.

. , *. tj„ 0+0+0 „ , vRm a„sch. V» 218. J. Miiller De M. Antonio
an das der Turdetaner, oder vielmehr Bastetaner

und Oretaner (Strab. Ill 141 1, westlich an das

der Vettonen (Strab. HI 152), ostlich an das der

Kcltiberer, nordlich an das der Arevaker und

Vaccaeer (Strab. HI 162) und wird vom Tagus

in seiner ganzen Ausdehnung durchflossen (Strab.

Ill 152; vgl. Plin. Ill 6 Tarraconensis Solorio

monte [s. d.] et Oretanis iugis Carpetanisque .
.
a

ROm GescVv » 218. J." Miiller De M. Antonio

Gordiano, Berlin 1883, 16f.). Von dem Legaten

von Moesia inferior Tullius Menophilus (238—241

n. Chr. Petrus Patric. frg. 8 [FHG IV 186]. Bor-

ghesi Oenvr. II 227. Mommsen a. a. O. 218, 1.

W. Liebenam Forscbungen zur Verwaltungs-

gesch. I 291. B. Pick Numismat. Zeitschrift

XXIII 40. 49f.) forderten sie gleich den Gothen

1609 Carpi Carpilio 1610

i

Jahrgelder mit der Begriindung r/fieis yag xqsit-

Tores x&v rdr&ojv ia/iev. Da ihrem Wunsche
nicht entsprochen wurde, fielen sie im J. 245 in

in 'das rOmische Gebiet ein (Iordan. Get. 16,

92, dazu Mommsen a. a. O. 218, 1). Kaiser

Philippus schlug sie aus Dakien und Moesien
245—247 (Zosim. I 20. Victoria Oarpica:
Eckhel VII 323, vgl. 321. Cohen 107. Car-
pieus maximus: Eckhel VII 323. Cohen IV
202 nr. 5. R. Cagnat Cours d'Epigr. lat. 195f.

Schiller a, a. O. 1801. Wietersheim-Dahn
Gesch. der Volkerwanderung 2 I 196, Arch.-epigr.

Mitt. XI 19) hinaus, jedoch ohne nachhaltigen

Erfolg (Mommsen a. a. O. 218). Unter Decius

fielen die vereinigten Scharen der Gothen und
C. unter Cniva in Moesien ein, cernierten den
Statthalter Trebonianus Gallus in Nikopolis am
Haemus und pliinderten Thrakien (Philippopolis)

und Makedonien (Thessalonike). Der herbeige-

eilte Kaiser fiel 251 n. Chr. nach einem wechsel-

vollen Feldzuge bei Abrytus und sein Nachfolger
Trebonianus Gallus bewilligte den Gothen und
wohl auch den C. jahrlichg Geldzahlungen (vgl.

Tomaschek o. Bd. I S. 116; die darauf be-

ziiglichen Stellen hat Schiller a. a. O. 806f.

809 zusammengestellt, vgl. Mommsen a. a. O.

219, 1. Cagnat a. a. 0. 197. K. Jirecek Arch.-

epigr. Mitt. X 195f.). Unter Valerian und Gal-

lienus wiederholen sich die combinierten Raub-
ziige der C, Gothen und ihrer Verbundeten, bis

Claudius II. und Aurelian ihnen Einhalt thaten.

Der letztere iib'erschritt die Donau an ihrer Miin-

dung und schlug die C, dermassen, dass sie seit-

dem zu den Romern im Schutzverhaltnis standen.

Aurelian erhielt vom Senat 272 den Beinamen Car-
pious, er selbst pflegte sich Carpisculus zu nennen
(Hist. Aug. Aur. 30, 4. Mommsen a. a. 0. 227;
auf diese Erfolge an der Donau bezieht sich wohl
die von v. Domaszewski restituierte Inschrift von
DiiTostorum-Silistria , Arch.-epigr. Mitt. XIV 16,

34 : [D. n. i]mp. Aurel. vieit [superavitque Pal-
myrenorum reginam Ze]nobiam invisofsque ante

,?e barbarorum populos inter Cajrsium et Suci-
d/avam funditus delevit . . . .? eol.] Duros. Aure-
l[iana ....). Unter Diocletian und Galerius wurden
die C. wiederholt geschlagen (beide Herrscher wie
auch Maximian und Constantius heissen Carpieus
maximus Cagnat a. a. 0. 205. 207. A. Stein
u. S. 1610 Art, Carpieus; die Stellen sind

zusammengestellt bei Schiller a. a. 0. II 137
und G. van Haag De Galerio Caesare llff.) und
bedeutende Teile derselben, die sich mit den
Gothen entzweit batten, 295 in Pannonien (um
Sopianae-Fiinfkirchen ; Ammian: Marc. XXVIII 1,

5 : Ma.rim.inus [Staatsmann unter Valentinian I.,

Richter Westr. Reich 337. Schiller a. a. 0. II

363] .... apud Sopianas Vahriae oppidum ob-

seurissime nafus est. patre tabulario praesi-

dialis officii, orto a posteritate Carporum, quos
antiquis exoitos sedtbus Diocletianus transtulit

in Pannoniam, vgl. CIL III p. 427) und in Moe-
sien (nach Ammian. Marc. XXVII 5, 5 lagerte

Valens am moesischen Ufer prope Carporum
vieum) angesiedelt. Trotz der Versicherung bei

Aur. Vict. Caes. 39, 43 Carporum natio trans-
lata- omnis in nostrum (vgl. Geogr. Raw 29. 4.

Iordan. Rom. 299. G. van Haag a. a. 0. llf.

Mommsen a. a. 0. 217. Miillenhoff a. a. 0.

Ill 222. Jung Romer und Rom 8 1 79f. Z e u 3 s

a. a. 0. 442) mlissen Reste des Volkes nOrdlich

der Donau zuruckgeblieben sein, denn Zosimus
nennt IV 34 unter Theodosius I. als Bundesge-
nossen der Hunnen und Skiren die Kagjioddxai
(Mommsen a. a. 0. Miillenhoff a. a. 0. in
222. 318f. Tomaschek Die alten Thraker I

108). Die C. erwahnen auch die Oracula Sibvl-

lina Xni 141 ed. A. Rzach. [Patsch.]'

10 2) S. Carpis Nr. 1.

Carpia s. Carteia.
Carpieus, ein Beiname, den zuerst die beiden

Philippi zwischen 245 und 247 nach dem erfolg-

reichen Zuge gegen die Carpi annahmen (vgl. H.
Schiller Gesch. d. r(Sm. Kaiserzeit I 801, 1);

er erscheint da nur auf einer Miinze aus dem
J. 248

(
Carpiei Maximi, E c k h e 1 VII 323. Cohen

V2 135 nr. 3), nicht aber auf Inschriften. Hin-

gegen ist er bei Aurelian nur inschriftlich iiber-

20 liefert (erhalten in CIL II 4506. Ill Suppl. 7586.

VI 1112. XII 5548. 5561. Dessau 581, samt-

lioh aus den spateren Regierungsjahren). Dieser

Kaiser nahm den Siegerbeinamen C. widerstrebend

an, da er den Sieg, welchen er nach der Riick-

kehr aus dem Orient im J. 271 fiber die Carpen
davontrug, fiir zu unbedeutend hielt (Hist. Aug.
Aur. 30, 4. Vict. Caes. 39, 43). Carpieus maxi-
mus nennen sich in dem Edict de pretiis rerum
venalium um das J. 301 (CIL III p. 824 = Suppl.

30 p 1928 = Sonderausgabe von Mommsen-Bliim-
ner 1893 p. 6 = Dessau 642) die Augusti Dio-

cletian und Maximian (bei letzterem zu erganzen)

und die Caesares Constantius Chlorus und Gale-

rius Maximianus (bei jenem steht infolge Verschrei-

bung Sarm. max. doppelt, bei diesem ist Carpie.

max. zu erganzen), ferner in einem Militardiplom

(CIL HI p. 900 dipl. LVIII, vgl. Suppl. p. 2005
= X 1113) aus den Jahren zwischen 301 und 305
die Caesares Constantius und Galerius; es ist

40 namlich vielleicht zu lesen Qe]rni[anici . . . .,

S]arm(atici) , Car(piei) m(aximi) V , Ar(me-
niaei); endlich Diocletian allein auf einer In-

schrift aus dem J. 302 (CIL X 3343 [Ca]rpi-
eus Max.) und Maximian auf einem Meilenstein

von Smyrna (Le Bas-Waddington 8). Auch
in einem Edict vom J. 311 (Euseb. hist. eccl. VIII

17, 3ff.) heisst Galerius, damals schon Augustus,

KaQJiobv ueyiatog i^amg. Die Veranlassung zur An-
nahme dieses Beinamens war ffir die genannten

50 Herrscher der im J. 297 errungene Sieg Maximians
fiber die Carpi, nach welchem dieselben dauernd

auf das rechte Donanufer angesiedelt wurden (lord.

Get. 91 ; Rom. 299. Vict. Caes. 39, 43. Eutrop.

IX 25, 2 = Oros. VII 25, 12. Incerti Panegyrici

Constantio Caesari c. 5, vgl. 10. Idat. chron. zum
J. 295, hingegen Hieron. zum J. 292; fiber die

Chronologie vgl. Seeck Deutsche Zeitschr. f. Ge-
schichtswiss, VII 64, 6). Trotzdem muss noch
spater gegen sie gekampft worden sein; denn

60 der letzte . der den Beinamen fuhrte , war erst

Constantin I., der die Carpi wahrscheinlich bei Ge-
legenheit der Gothenkriege bezwang (vgl. Schil-
ler n 199,5; dagegen Seeck Rh. Mas. XLVHI
200). Er heisst auf einer Inschrift, die zwischen

315 und 319 gesetzt ist (CIL Vm 8412) Ca[rJ-
pfiats) Max(imus). [Stein.]

Carpilio. 1) Comes domesticorum unter Ho-
norius. Seine Tochter. die mit Aetius verheiratet
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war, ruhmte sich der Abstammung aus gothischem

Konigsgeschlecht, Greg. Tur. II 8. Sid. Ap. cam.

Y 204; vgl. 128. Merob. carm. IV 17.

2) Sohn des Aetius, dem HunnenkOnig Attila

als Geisel iibergeben, Prise, frg. 8, FHG IV 81.

Cassiod. var. I 4, 11. [Seeck.]

L. Carpinatius, Vertrauter des Verres wah-

rend der sicilischen Statthalterschaft (Cic. Verr.

II I69ff. 186ff. in 165ff.). [Miinzer.]

Carpio s. Karpion.
Carpis. 1) Stadt der africanischen Kuste(A"de-

mg Ptol, meist Carpi), ostlich von Karthago (auf

150 Stadien wird die Entfemung angegeben im Itin.

Ant, 493), Plin. n. h. V 24. Ptol. IV 3, 7 u. sonst

(s. CIL VIII p. 130), inlische Colonie, nach der In-

schrift CIL VIII 1206. Bischofe werden bis ins

7. Jhdt. n. Chr. hinein erwahnt (Man si Act.

concil. X 940: Carpitaiius). Der Name hat sich

erhalten in dem des Djebel Korbes (Kourbes) am

Carrinas 1612

latissimos et fertilissimos agros), von Glaser
(Skizze II 72) mit den al-Qarrijjun (Hamdani 92,

18, dessen Lesung aber zweifelhaft ist) zusammen-

gestellt. [D. H. Mflller.]

Carrinas, romische Pamilie. Der Name ist

Gentilname (vgl. Varro 1. 1. VIII 84) und kommt
als solcher 6'fter auf Inschriften vor (z. B. CIL
VI 14433ff. X 8397).

1) C. Carrinas, Fiihrer derMarianer im Biirger-

10 kriege von 671 = 83, gegen Cn. Pompeius gesandt,

der in Picenum ein Heer sammelte (Plut. Pomp. 7,

1). 672 = 82 war er Praetor (Oros. V 21, 10) und
Unterfeldherr des Consuls Cn. Carbo und wurde

erst am Flusse Aesis in Umbrien von Metellus

Pius (App. b. c. I 87. Oros. V 20, 5), dann bei

Spoletium von Pompeius und Crassus gesehlagen.

C. wurde von ihnen Her eingeschlossen, ein Ent-

satzversuch scheiterte, aber dennoch gelang es ihm,

aus der Stadt zu entkommen (App. I 90). Er

Golf von Tunis, an dessen Fusse die Stadt lag 20 blieb nun bei Carbo, bis dieser Italien verliess

(Buinen von Sidi-Baiss, s. CIL VIII 994), auch

in dem der benachbarten Thermalquelle Ham-
mam-Kourbes (= A quae Carpitanae), fiir die uber-

liefert nur der Name Aquae Calidae ist (s. o.

Aqua Aquae Nr. 27). [Dessau.]

2) Moms nennt Ptolem. II 11,5. 15, 4. Ill

7 1 die Station Cirpi, s. d. [Patsch.]

Carpophorus s. Karpophoros

(App. I 92), und fuhrte darauf die Beste des

Heeres nach Praeneste, wo er sich mit Marcius,

Damasippus und den Samniten vereinigte. Der

Versuch der Verbilndeten, die sullaniachen Linien,

welche den jflngeren Marius in Praeneste fest-

hielten, zu durchbrechen, misslang, und sie wen-

deten sich nun gegen die Hauptstadt selbst, Sie

wurden in der Schlacht an der Porta Collina am
1. November vollstandig besiegt ; C. rettete sichCarpus s. Aurelius Nr, 76 und Karpos. „ „ .

Carra. 1) Carra (Var. Carrae), Stadt an der 30 durch die Flucht, wurde unterwegs ergnffen und

kiiste Arabiens, welche clem Handel mit den auf Befehl Sullas hingerichtet (App. I 93. Oros.
Ostkiiste

Carmanen geOffnet war und <^orin erne Messe ab-

gehalten zu werden pflegte, von Sprenger (Alte

Geogr. 185) mit al-Gefa identificiert, welche Stadt

von Hamdani (137, 24) als Markt bezcichnet wird,

in welchem die Beduinen ihre Tauschgeschafte

machen. [D. H. Mflller.]

2) Beim Geogr. Bav. II 14 p. 85, 8 Ort in

Palaestina neben Caesarea Panias genannt, also

V 20, 9. 21, 10. Eutrop. V 8, 1).

2) C. Carrinas C. f., Sohn des Vorhergehen-

den (Dio LI 21, 6), wurde wahrscheinlich urn 700

= 54 von Metellus Nepos zum Erben eingesetzt

(Val. Max. VII. 8, 3; vgl. Drumann G. R. II

35). Er war Praetor 708 = 46 und wurde im

folgenden Jahr von Caesar gegen Sex. Pompeius

o > nacn HisPama ulterior geschickt
,
wo er wenig

wohT im' Norden Paiaestinas gelegen ; sonst un- 40 ausrichtete (App. b. c. IV 831). Nach Abschluss

bekannt; vielleicht nicht verschieden von Ceras

[Benzinger.]

Carraca (Kaggaxa), Ort in dem westlich von

Venetia gelegenen Teile Oberitaliens , Ptol. ITI

1, 32 p. 340 M. , in der Nahe der Anauni (Val.

di Non); Mueller z. d. St. acceptiert eine Con-

jectur Cluvers (Italia antiqua 107), der Sag-

gaxa lescn und den Namen mit dem von Norden

in den Benacus miindenden Fliisschen Sarca zu

des Triumvirates 711 = 43 wurde er mit P. Ven-

tidius Consul suffectus fur den Best des Novem-

bers und den December (Fast. Colot. CIL I 2 p. 64,

ohne Namensnennung Dio XLVII 15, 2). 713

= 41 verwaltete er Spanien fiir Octavian ; damals

wahrend des perusinischen Krieges suchte L, An-

tonius den KOnig Bogud von Mauretanien zum
Angriff gegen ihn zu reizen (App. V 26). 715

= 39 war C. wieder in Rom (scr. adf. SC. de

sannnenbringen will.

Carrago, die Wagenburg, mehrfach im Kampfe

mit barbarischen Volkern erwahnt, so von den

Skythen, Hist, Aug Gallien. 13, 9 (Claud. 8, 2

und Aurel. 11, 6 sind Falschungen) , von den

Gothen Ammian. Marc. XXXI 7, 7. Vgl. auch

Leo Tact. 11 xagayog /.eyirai 6 8ta auag~wv xal

noofW.cov xal x5>v oXi.oiv firj^avaiv ycrofuvog .iegio-

giofw; slg aacpaMav zov ozgazov.

[v. Domaszewski.]

Carrei. 1) Carrei, Carriata, Plin. n. h. VI 60

157 (Detlefsen bios Cariati), Volk und Stadt

im Nordwesten Arabiens in der Nahe der Tha-

mudeni, von Sprenger (Alte Geogr. 330) mit

Qorh, dem Hauptort von Wadi-al-Qura, zusammen-

gestellt.

2) Carrei, ein Volk im Sudwesten Arabiens,

welches von Plinius (VI 161} neben den Home-
riten , Minaeem etc. aufgezahlt wird iCarreis

[Hiilsen.] 50 Panamar. Bull. hell. XI 227. 234. ViereckSermo
graecus 41 nr. 20). Im Kriege gegen Sex. Pom-

peius 718 = 36 besetzte er mit drei Legionen

Lipara (App. V 112). Als Proconsul von Gallien

unterwarf er 724 = 30 die Moriner und andere

aufstandische Volkerschaften und trieb die Sueven

fiber den Rhein zuriick, wofur er 726 = 28 einen

Triumph erhielt (Dio LI 21, 6. Tab. triumph. Barb.

CIL I 2 p. 77, iiber die Zeit vgl. Ganter Pro-

vincialverwaltung derTriumvirn [Strassb.1892] 12).

3) T. Camnas, erwahnt im J. 709 = 45 iCic.

ad Att. Xni 33, 4). [Munzer.]

4) Carrinas Celer, Senator, im J. 54 n. Chr.

von einem Sclaven angeklagt, ohne dass jedoch

die Klage angenommen wurde , Tac. ann. XIII

10. [Groag.]

5) Carrinas Secundus (Ktigiva; Zexovvdog Dio;

Seeundus Carrinas Iuv., Secundus Carinas Schol.

zu Iuv.), Rhetor, von Caligula im J. 39 n. Chr.
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,

verbannt, weil er gegen Tyrannen declamiert hatte

(Dio LIX 20, 6). Er ging dann naeh Athen, wo
er durch Selbstmord endete, weil ihn seine red-

nerische Thatigkeit vor ausserster Armut nicht

schiitzte (Iuv. VII 204f. ; die darauffolgenden zwei

Zeilen et hune — cieutas beziehen sich nicht

auf ihn, sondern auf Sokrates; die Bemerkung
des Scholiasten [s. auch Lommatzsch Jahrb. f.

Philol. Suppl. XXII 458] beruht wahrscheinlich

nur auf irrtttmlicher Auftassung der Verse , vgl.

C. F. Heinrich z. St. Ribbeck Der echte und
der unechte Iuvenal 17, dagegen Fr. Strauch
De personis Iuvenalianis, Diss. Gottingen 1869, 19).

6) Carrinas Secundus , im J. 64 n. Chr. von

Nero zur Brandschatzung Griechenlands ausge-

sendet. Wahrscheinlich Sohn des Vorhergehenden,

verbrachte er seine Jugend in Athen, so dass es

sich erklart , dass er Graeca doctrina ore terms

ewrcitus war. Offenbar deshalb und weil er

andrerseits animum bonis artibus non imbtierat,

war gerade er von Nero zu jener anriichigen Mis-

sion ausersehen worden, Tac. ann. XV 45. Wohl
identisch mit ihm ist der Folgende.

7) C, Carrinas C. [f. Secundus], athenischer

Archon und Priester des Drusus, [<pdo] xalcaQ.

Aekr. aex . VII 1891, 62. Lolling a. a. O. 63
vermutet wohl mit Kecht, dass dieser identisch

ist mit dem Vorhergehenden, und dass or von

den Athenern zum Dank dafiir, dass er vielleicht

ihre Stadt mit seinen Pliinderungen verschont

hatte, zum Archon Eponymos gewahlt wurde. Er
hatte dann, da" der Archon des J. 65 bekannt ist,

im J. 66 oder in einem der nachstfolgenden Jahre

diese Wurde bekleidet. [Stein.]

Carrinum (?) in Hispania citerior. Wahr-
scheinlich nach Varro (oder Sergius Plautus ?) be-

richtet Plinius II 231 in CarrinensiHispanlae agro
duo fontes iuxta fluunt , alter omnia respuens,

alter absorbeits; in eadem genie alius aurei co-

lons omnes ostendit pistes . nihil extra illam

aquam differentes. Die spanischen Gelehrten ver-

muten darin eine Quelle in Kantabrien, die sich

in den Fluss Carrion ergiesst, zwolf Leguen ost-

lich von Leon und funf ncirdlich von Saldana bei

Velilla de Guardo, wo bei der Kapelle S. Juan
.de fuentes divinas' ein rOmischer Bogen erhalten

sein soil (Florez La Cantabria, Madrid 1768,

p. 4; danach Ukert II 1, 1821 p. 302). Eine

Namensform wie Carrinum konnte in dem heuti-

gen Namen des Flusses Carrion erhalten sein.

[Hubner.]

Carrlziton patria, in Armenia zwischen Fas-

sianon und Ciboliton, Geogr. Bav. p. 69, 13.

Kaum fiir Kagtjvirwv, eher zu beziehen auf Kars,

armen. Karuts. byz. Kaqoi. Die Feste KidagiZoiv,

armen. Kethric, war nicht Vorort eines gavar.

[Tomaschek.]

Carroballista, Feldgcschiitz, das auf einem

Wagen gefahren wurde, Veget. II 25. Ill 14. 24.

der je ein Geschiitz auf jede Centurie der Legion
rechnet, im ganzen 55 auf eine Legion.

[v. Domaszewski.]

Carrodunum. 1} Stadt im inneren Germa-
nien,»von Ptol. II 11, 14 (Var. KqoSovvov) zwi-

schen Setovia und Asanca genannt (beim heutigen

Krappitz an der Oder?).

2) Stadt in Vindelicien bei Ptol. II 12, 4

(Var. KoqooSovvov, Kagvofiorvov). Heute Karnberg

bei Wassenburg? Schwerlich identisch mit I'arro-

dtiHum der Not. dien. occ. XXXV 28. C. Mflller
zu Ptol. a. O. und u. Nr. 3. [Ihm.]

3) Carrodunum (Ptolem. II 14, 4 : Kaogo-
Sovvor. 15, 1 : .... ."tora^oC, o; <5(d t<bv dvo llav-

vovtcov e.Qyousvos xal ayja&us xaza Kag'godovvov
TioXtv cog ijrl to Kiriov ogog xara fihv to Aoxti-

xioTcpov fiego; xaXeixai 2aovaQiag [= Seber, vgl.

F. Kenner Mitt. d. Altertnmsvereins in Wien
10 XI 96], xaia 8k to fiEoii[ijl(>ivcoT£Qov Adgog [=

Drau]), vorromisch keltiscner Ort, Station der

von Mursa-Eszeg langs der Drau nach Poetovio-

Pettau fiihrenden Strasse (Itin. Hieros. 562 =
p. 8: mut. Cardono; vgl. Forbiger Geogr. IU
482) und Garnisonsort (Not. dign. Occ. XXXV
28: tribunus cohortis primae Hereuleae Rae-
torum, Parroduno); jetzt wahrscheinlich Pito-

maca (CIL III p. 507 und tab. IV. Kiepert
Formae orbis antiqui XVII, vgl. 6, 71 und Lehr-

20buch der alten Geographie 363, 1. A. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v.). [Patsch.]

Carronenses. Die Not. dign. occ. VII 99 nennt

intra Gallias Carronenses; vgl. XXXVII 15

-praefectus militum Carronentium Blabia, (sub

dispositione viri speetabilis ducis fractus Ar-
moricani et Nervicani). [Ihm.]

Carruca. 1) Ort (?) in Hispania citenor,

ncirdlich von Munda (s. d.) und in der Nahe von

Ventipo (s. d.), wird nur im bellura Hispaniense

30 (27, 5 fecit iter in Carrucam von Ventipo aus)

erwahnt. Vielleicht aber machte Caesar die Fahrt

in carruca, in einem Reisewagen, nach dem von

Pompeius belagerten Ventipo. Vgl. Marruca.
[Hflbner.]

2) Ein vierraderigcr Reisewagen. Deutlich ist

dies nainentlich Martial. Ill 47, 5. 13, wo C. dev

retla (s. d.) gleichgesetzt wird. Dass zwischen

beiden doch ein Unterschied bestand, zeigt Hist.

Aug. Al. Sev. 43, 1 : earrucas et redas. Die

40 fruheste Erwahnnng bezieht sich auf Nero , der

ihrer auf Keisen 500 (Hist. Aug. Heliog. 31, 5)

oder gar 1000 (Suet. Nero 30) mitgefuhrt haben

soil. Der Name ist wohl keltischen Ursprunges.

Wahrscheinlich ist C. eine zu Anfang der Kaiser-

zeit ublich gewordene prachtvollere Form der

reda. Plin. XXXIII 140 erwahnt C, in deren

Bronzebeschlag Silberschmuck eingelegt war, Mar-
tial. Ill 62, 5 eine aurea c, die den Wert eines

Landgutes hatte; im Ed. Diocl. XV 34—37 wer-

50 den sie mit 4000—7500 Denaren tarifiert, wahrend
ein einfacher vierraderiger Karren nur 1500 kostet.

Solche silberbeschlagene C. waren eine Zeit lang

Vorrecht der kaiserlichen Familie; Alexander Se-

verus (Hist. Aug. 43, 1) gestattete sie den Sena-

toren. Aurelian (Hist. Aug. 46, 3) gab sie allge-

mein frei. Die O. konnte auch zum Schlafen ein-

gerichtet sein, e. dormitoria Dig. XXXIV 2, 13,

SoQfiiTcliQtov Ed. Diocl. XV 34. 35. Vom 3. Jhdt.

an wird auch die C. wie das Carpentum als der

60 den himorati in der Stadt zustehende Staats-

wagen erwahnt: Cod. lust. XI 20 (19). Cod. Theod.

XIV 12, 1. Ammian. XIV 6, 9; auch der Kaiser

fahrt in der Stadt auf der C, Hist. Aug. Maxim.

30, 6. Aus Dig. XIX 2, 13 darf nicht auf Gleich-

heit des cisinm und der C. geschlossen werden,

sondern nur. dass die gleiche Bestimmung fur

beide gait. Abbildungen von Wagen, die C. sein

k(5nnen bei Daremberg-Saglio Diet. d. Ant.
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1928. Scheffer De re vehic. II 27. Ginzrot
Wagen und Fuhrvv. d. Alten 1 435. Becker-Go

U

Gallus III 20. Marquardt Privatl.2 736.

[Mau.]

Carrus. 1) Keltischer Beiname des Mars,

CIL XII 356 (Fundort Chane, dep. Basses-Alpes,

cant, la Motte-du-C aire) : Marti Carro Cicim L.

Pomp. Myrismus v. s. I. to, Man bezieht inn

auf den Berg, dessen Gipfel den Namen Pic-du

IX 4067 und die besseren Hss.; KagaioXot die

Griechen; Einw. Carsiolanus), Stadt der Aequer
oder Aequiculer (Liv. X 13, 1. Plin. Ill 106),

von den Romern im J. 302 (Vellei. I 14. Liv.

X 3, 2) oder 298 (Liv. X 13, 1) mit einer Co-

lonie latinischen Rechtes helegt. 1m J. 209 ge-

horte C. zu den 14 Colonien, die die Stellung

von Mannschaft verweigerten , und wurde dafiir

gestraft (Liv. XXVII 9, 7. XXIX 15, 5). Wegen
Gar tragt, Revue epigr. II p. 57 nr. 499. Bull. 10 der festen Lage diente es, wie Alba Fucens, als

epigr. IV 142. Derselbe Stamra in Carro-dunum,
Carro-talus (Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.).

Vgl. die pyrennaeische Gottheit Garre, Oarri
(oder Carre, Oarri, Dative). [Ihiri-]

2) Urspriinglich gallische Bezeichnung eines

Lastwagens, Caes. b. gall. I 3, 1. 26, 1. 3. Varro

bei Non. 195. Auch bei Liv. X 28, 9 sind wohl,

da die C. neben den esseda genannt werden, Last-

wagen gemeint,- die aber von den Galliern als

Detentdonsort fiir Staatsgefangene (Liv. XLV 42,

12). Im Bundesgenossenkriege blieb es den Ro-
mern treu und wurde von den Aufstandischen

verwiistet (Floras II 6). Nach Verleihung des

Btirgerrechts an die Italiker -war C. Municipium
und gehorte zur Tribus Aniensis (Kubitsehek
Imp. Romanum trib. discr. 49). C. war Station

der Via Valeria (Itin. Ant, 308. Tab. Pent);

sein Gebiet, ein vom Torano durchflossenes Hoch-

Streitwagen benutzt wurden. Bine bestimmte 20 thai, war fiir den Getreidebau geeignet, wahrend

Form des Lastwagens, der gerade dieser Name
zugekommen ware, lasst sich nicht nachweisen,

vielmehr geht aus Ed. Diocl. XV 38—40 hervor,

dass der C. vier- und zweiraderig sein konnte.

Abbildungen von Lastwagen mehrfach auf der

Traian- und Antoninsaule. Scheffer De re vehic.

II 28. Daremberg-Saglio Diet. d. Ant. I 928.

[Mau.]

Carsania, der ausserste Grenzplatz des Se

die Olive nicht mehr fortkam (Ovid. fast. IV
683, der eine an die Fabel von Simsons Brand-

fiichsen erinnernde Carsiolaner Gesehichte mit-

teilt). Erwahnt wird C. noch bei Strab. V 238.

Obseq. 52. Plin. XVII 213. Columella III 9, 2,

im Liber coloniarum 239 (254). Noch Paulus

Diaconus nennt C. als eine der bedeutendsten

Stiidte der Provinz Valeria (hist, Rom. II 20),

doch wurde sie im friihen Mittelalter zerstOrt. Die

leukidenreiches im arianischen Osten, Tab. Peut., 30 Ruinen finden sich zwischen den modernen DOrfern

Carsamir Geogr. Rav. p. 41, 11. Schwerlich

Karsan im Ghorbandthal zwischen Kabul und
Bamiyan, vgl. Kaisana. Weit wichtiger war

eine andere am Eingang nach Bfcdachsan gelegene

Position, Karsama am Oxos, das heutige Kism,

von IcarS- ,Furchcn ziehen, ackern'. Der sinische

Pilger Hyuan-Thsang schildert a. 650 (III p. 196)

das nahe an Hema-tala (jetzt darrah-Em) gelegene

Gebiet Ki.li.se. mo (Karsama) ; Marco Polo be-

Arsoli und Carsoli, auf dem Piano del Cavaliere.

Vgl. Prom is Antichita di Alba Fucense 57. La-

teitiische Inschriften aus C. s. CIL IX 4051

—

4102. 6078, 55. [Hfilsen.]

Carsium (Arch.-epigr. Mitt. XIV 16, 34 [ge-

funden in Durostorum-Silistria] : [D. n. i]mp.
Aurel. vicit [..... Zejnobiam inriso[sque ante

se barbarorum poputos inter Cajrsium ed Su-

cid[amm funditus delevit . . . .? col.] Duros. Au-

ruhrte auf seiner Wanderung in der Pamir das 40 re/ ), Station der Donauuferstrasse in Moesia

Flnssgebiet von Kasem mit seinen im Loss ein

gegrabenen Hohlenwohnungen ; eine neuere Be-

schreibung giebt der Pandit M u n p h u 1 Journ.

geogr. soc. XLII 441; vgl. S.-Ber. Akad. Wien

CII 204. [Tomaschek.]

Carsici (phoinikisch ?) , an der Kuste von

Gallia Narboneusis zwischen Marseille und Tou-

lon, jetzt Cassis, Itin. marit. 506. Desjardins
Geogr. de la Gaule 11891'. II 169. Holder Alt-

inferior zwischen Axiupolis (Hinok) und Troes-

mis (Iglitza. Itin. Ant. 224 Carso; Tab. Peut.

Carsio; Geogr. Rav. 179, 2. 186, 14 Carsion;

Ptolem. Ill 10, 11. Kaeoov/i; Prokop. de aedif.

308. 25 Kago(b; Hierocl. 637 Kdqaos; Constant.

Porphyr. de them. p. 47, 15 Kdgjioe) und Gar-

nisonsort der milites Soythici (Not. dign. Or.

XXXIX 22 Carso); nach den Distanzangaben jetzt

Hirschowa in der Dobradscha (CIL III p. 1352.

celt. Sprachschatz s. Carsicios.

CarsidaTa, ein dakischer Ort. der sich, wie

seine Erwiihnuug bei Ptolem. Ill 8, 6 (Kaoai-

dava) beweist, bis in d'e rOmische Zeit erhalten

hat. Seine Lage ist unbekannt; Kiepert setzt

ihn Formae orbis antiqui XVII hypothetisch in

der Moldau am Mittellauf des Prut an. Vgl.

J. Jung ROmer und Romanen in den Donau-

liindernS 111. 3. 114, 3. Tomaschek Die alt-en

Thraker II 2. 84. C. M filler zu Ptolem. I p. 445.

[Patsch.]

Carsidius. Carsidius Sacerdos, im J. 23 n.

Chr. angeklagt , Tacfarinas mit Getreide unter-

stiitzt zu haben. jedoch freigesprochen (Tac. ann.

IV 13). Praetor urbanus im J. 27 (CIL I* p. 71

Fast. Arralium). Als Praetorier im J. 37 in den

Process der Albucilla verwickelt und auf eine

Insel verbannt (Tac. ami. VI 48). [Groag.]

Carsioli (so. nicht CarseoK die Tnsehrift CIL

[Ihm.] 50 K i e p e r t Formae orbis antiqui XVII. W.Toma-
schek Die alten Thraker II 2, 84; Zur Kunde
der Hamushalbinsel II 20. Ruggiero Dizion.

epigr. n 120), wo eine unbekannte Cohorte(CIL III

7490) und vielleicht im J. 200 die ala II Ara-
vacorum garnisonierte, letztere hat die hier vor-

beiziehende Strasse repariert (CIL III 7603, vgl.

7604—7609. Cichorius o. Bd. I S. 1230); gegen-

iiber von C. stand eine zeitlang an der Einmiin-

dung der Jalomitza in die Donau der numerus
60 Surorum sagittariorum (CIL III 7493). In C.

wurde auch die griechische Inschrift Arch.-epigr.

Mitt. VIII 4, 9 gefunden. [Patsch.]

Carsulae (Carsulas Ace. bei Tac. hist. Ill

60; Carsuiis Ablat. CIL III 1188. VI 2379 vi

29. XI 4575. 4583; K&Qoovkot Strab. V 227;

Ethn. Carsulanus), Stadt in Umbrien, siidlich

von Tuder, nach Strab. a. a. O. Station der Via

Flaminia (in den Itinerarien nicht erwahnt), ge-
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nannt in der Gesehichte nur im Kriege zwischen
Vitellius und Vespasian 70 n. Chr. (Tac. a. a. O.).

Ausserdem bei Plin. n. h. Ill 113. XIII 213.
Plin. epist. I 4. Die Stadt war Municipium und
gehorte zur Tribus Clustumina (Kubitsehek
Imp. Romanum tributim discr. 70). Reste finden

sich bei der Capelle S. Damiano, zwischen Cesi
und Acquasparta, namentlich ein angeblicher

Triumphbogen, wahrscheinlicher Stadtthor (Ros-

beruht es, wenn Silius III 396 die Eukel des
Arganthonius nach C. setzt) flndet sich in dem
Bericht iiber des P. Scipio Feldzug gegen Hanno
im J. 548 = 206 v. Chr.. wo C. Laelius. es ist

nicht gesagt, von wo aus, mit der Flotte nach
C. fahrt (Liv. XXVIII 30, 3 urbs ea in ora oceani
sita est, ubi primum e faumbus aiigttstis pan-
ditur mare). Dann ist erst wieder im J. 583
= 171 v. Chr. von ihr die Rede, als jene Gesandt-

sini Archi trionfali tav. XV. XVI), im 17. Jhdt. 10 schaft einer neuen Art von Menschen nach Rom
auch ein Amphitheater (Holstenius ad Cluver.

99). Lateinische Inschriften aus C. CIL XI 4567
—4631; vgl. Not. d. scavi 1897, 386. [Htilsen.]

Cartala s. Althaia Nr. 1.

Cartalias (?), Stadt in Hispania citerior, zwi-

schen Sagunt und Dertosa, nach Poseidonios (bei

Strab. Ill 159 xZtjoiov Se TioXeig ela'i XsQQovtjaos
zr. xal 'OksaoTQov xal KaQzafo'ag), sonst unbekannt.
Vgl. Carteia; der Name ist schwerlich richtig

iiberliefert. [Hubner.]

Carlana, oppidum sub Caueaso, postea. Te-

tragonis dictum, in der Satrapie der Paropani-
sadai nahe an Alexandria sub Caueaso, Plin. VI
92. Kaisana (Karsana?) des Ptolemaios wird
davon zu trennen sein, ebenso die von den ara-

bischen Geographen nordlich von Parwan am
Oberlauf des Panehir erwahnte Stadt und Silber-

mine Gariyana. Cunningham, welcher Ale-
xandria sub Caueaso in Carik-kar und Opian nCrd-

kam, namlich die Kinder rOmischer Legionare und
hispanischer Frauen cum quibus conubium non
esset, mit der im Namen von fiber 4000 KOpfen
ausgesprochenen Bitte, id sibi oppidum in quo
habttarent darehtr. Der Senat beschloss , dass
der Praetor der provineia ulterior L. Canuleius
(vgl. Liv. XLIII 2. Wilsdorf Fasti Hisp. prov.

91) eine Liste der Namen von ihnen und ihren
Freigelassenen aufstellen solle (ihre Descendenten

20 sind mit einbegriffen, so dass der von Mommsen
St.-R. Ills p, XIII 1 geforderte Zusatz entbehr-
lich scheint). Diese alten Soldaten sollten in C.
Landlose erhalten (eos Carteiam deduoi placere)

;

aber auch die Bewohner von C. , wenn sie dort
bleiben wollten. sollten in die Zahl der Colonen
aufgenommen werden und Land angewiesen er-

halten; die Oolonie solle eolonia civium Latino-
rurn ei libertinarum genannt werden (Liv. XLIII
3, 1—4; s. auch unter Colonia). Als solche

lich von Kabul findet, sucht C. in der von Masson30 fiillt sie die Zahl der neun Colonien in der Pro
Travels III 155f. geschilderten viereckigen Feste
von bedeutender Ausdehnung, welche Begram
heisst und den Ruf einer von Griechen erbauten

,

durch Erdbeben und nordische Eroberer zerstOrten

Stadt besitzt ; haufig werden da hellenische Miin-

zen (z. B. die des Eukratidas mit der Aufschrift

Karifie-nagara devdta) und Topfscherben gefun-

den. Der Name C. bedeutet ,Spinnen des Fadens,
Windung', von skr. kart ; der Beiname revQaycovk

vinz Baetica (CIL II p. XCL 847) und ist mit
Agrigentum die erste latinische Colonie ausser-

halb von Italien und Gallia cisalpina. Nach der

Schlacht bei Munda flieht Cn. Pompeius der jiingere

mit wenigen Reitern nach Carteia, quod oppidum
abest a Corduba m. p. CLXX (vgl. Strab. Ill

141, s. u.). und wird auf der also damals schon
vorhandenen Strasse zwischen den beiden Stadten
vom achten Meilenstein an, da er erkrankt war,

erinnert an zd. eathrugaosa. Eine Untersuchung 40 auf einer Sanfte in die Stadt gebracht, in deren
j„„ „™ u: ,•„„ T>„_ xl.^i..7 i: 1„- rp..

Schutz er sichbegiebt
(
bell _ fflgp 32 , 5-7). Die

Anhanger seines Vaters suchen ihn vergeblich

gegen die Caesarianer zu schiitzen; er flieht auf

seinen zwanzig Schiffen, die ihm von der im Jahr
vorher von C. Didius geschlagenen Flotte unter

Q. Attius Varus (Dio XLIII 31, 3) geblieben

waren, wird aber von der Flotte des Caesar unter

C. Didius verfolgt und, als er um Wasser einzu-

nehmen, nach vier Tagen gelandet war, von den

des am Eingange ins Panchirthal liegenden Tu-
mulus von Gul-behar, dessen auch Sultan Baher
gedenkt, k6nnte den Sachverhalt klarer stellen.

[Tomaschek.]

Cartare, Insel an der Slidkiiste Iberiens, etwa
eine Tagesfahrt flstlich von der Anasmiindung,
nur im alten Periplus (Avien. or. mar. 255 Car-
tare post insula est, eamque pridem — influxa
ct est satis fides [so Wernsdorf statt des iiber-

lieferten influx? satis est fides, wofiir Unger den 50 Truppen des Didius getfitet (ebd. 37—40); wo
Fluss Luxia in den Text einsetzen wollte]— tenuere

Cempsi) erwahnt. als einst im Besitze des spater

verschollenen Volkes der Cempsi (s. d.j. Nach
der unzweifelhaft richtigen Folge der Beschreibung
muss damit eine der grossen Sand- und Wiesen-
inselflachen vor dem Aestuarium von Huelva ge-

meint sein, vielleicht die auf den Karten ver-

zeichnete grosse Insel Saltes oder eine andere.

die wie alle solche Sandbanke sich im Lauf der

ist nicht gesagt, doch wird es irgendwo an der
Kuste Ostlich von C. geschehen sein. Et-was ab-

weichend berichtet dariiber Appian. wo die Stadt
KaQ$aia heisst (b. civ. II 105) wie bei Artenudor
(Steph. Byz. s. v.). Auf die durch die rOmische
Eroberung erlangte genaue Kenntnis ihrer Lage
ist wohl zuriickzuftihren , dass C. mit Gades als

einer der in den dritten Parallelkreis fallenden

Punkte der Erdmessung genannt wird (Plin. VI
Jahrhunderte vielfach zu verandern pflegen. Der 60 214) ; in den alteren griechischen Berichten fehlt

Name scheint vom selben Stamm wie Carteia,

Cartima und durchaus iberischen , nicht phoini-

kischen Ursprungs. [Hiibner.]

Carteia (Kaqrrjia), Stadt in Hispania citerior.

Die alteste, der Zeit nach feststehende Erwah-
nung der Stadt (fiber ihre Verwechslung mit Tar-
tessos, Strab. ni 151. Paus. VI 19. 3. Mela II

96. Plin. Ill 7. s. d.; auf dieser Verwechslung

es (Strab. Ill 140 ist sein Name falschlich in den
Test gesetzt worden statt Kalpe, s. d.). Bei
Ptolemaios folgt Kaqxrjto. auf Barbesula (II 4, 9j

und bei Marcian werden von C. bis Barbesula
100 Stadien gerechnet (II 9). Aus dem bellum
Hispaniense entnommen ist die Angabe Strabons
iiber Corduba (III 141 dw/ei St: Kagri]iag

[?J

Movrda ist zu streichen , s. d.] oradiovg /diovg
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xai TtTQaxooiovg , denn 170 Millien sind 1360

Stadien; der Unterschied von 40 Stadien oder

5 Millien fiillt vielleicht nur den Strabontexten

zur Last), wie der folgende kurze Bericht iiber

das Ende der Sonne des Pompeius beweist. Aus

Poseidonios stammt die Nachricht iiber die Griisse

der Trompeten- und Purpurschnecken , iiber die

Muranen, Meeraale, Meerpolypen und Thunfische

an den Kiisten bei C. (Strab. Ill 145). Daher

der Stadt (1928) und des Hercules (1927), sowie

ernes sonst unbekannten M. Petrucidius M. f.,

Legaten des Proconsuls M. Licinius, aus republi-

canischer oder friiher augustischer Zeit (4967, 1

a— c), und einige Grabsteine (1930—1933. 5485).

Vgl. auch Althaia Nr. 1. [Hubner.]

Cartenna (bei Aug. epist. 93, 20. 22 = Migne

II 332 und bei Iul. Honoring ed. Eiese Geogr. Lat.

min. p. 47: Cartennae), Kiistenstadt der Provinz

auch die ausfiihrliche Angabe iiber die Grrosse der 10 Mauretania Caesariensis, zuerst genannt von Mela

Polypen, Tintenfische und ahnlicher Seetiere der

eetaria von C, die Plinius dem Bericht des Tre-

bius Niger, eines der Begleiter des Proconsuls

von Baetica L. Lucullus, entnahm (IX 89—93),

sowie die wohl aus Varro entnommene iiber die

scombri und das daraus bereitete garum von C.

(XXXI 94). Das von Appian im viriatischen Krieg

wohl mittelbai nach Poseidonios erwahnte Kar-

pessos (Hisp. 63) ist ebenfalls C; die falsche Form

I 30, dann von Plin. n. h. V 20. Ptol. IV 2, 4 u. a.

(CIL VIII p. 824). Nach Plin. a. a. 0. hatte die

Stadt unter Augustus eine Militarcolonie erhalten

(oolonia heisst sie auch CIL VIII 9663 und im

Itin. Ant. 14). Die Lage ist durch die Auffin-

dung der Inschrift CIL VIII 9663 an Stelle des

heutigen Tenes (Provinz Algier) gesichert. Ein

Fluss Cartmmas (fluvius Cartennas Iul. Honor.,

KaQTervov no-ia.f.iov ixfiokal Ptol.) , erwahnt von

beruht auf einer irrtiimlichen Vermischung von 20 Ptol. IV 2, 4 und- Iul. Honor, p. 52 ed. Riese,

Tartessos, das Appian bekannt war, aber laugst

nicht mehr existierte, und den Carpetaneni (s. d.).

In den augustischen Verzeichnissen bei Mela (II

96) und Plinius (III 7)
' erscheint C. noch unter

den bedeutendsten Stadten von Baetica; von hier

aus bis zur Anasmiindung war auf der Karte des

Agrippa die Breite der Kiiste auf- 234 Millien

augegeben (Plin. Ill 17). Dem entspricht die

Hiiufigkeit ihrer samtlich autonomen, d. h. meist

voraugustischen und augustischen Munzen mit la- 30 7. 31

soil nach Ptol. a. a. 0. wenig westlich von C.

mundcn. [Dessau.]

Carteria s. Karteria.

Carterius. 1) Verwandter des Neoterius, der

zwischen 380 und 390 dreimal Praefectus prae-

torio war (Symm. ep. V 43), Sohwiegervater des

Auxentius (Symm. ep. IX 7. VIII 16), war zuerst

Advocat, dann richterlicher Beamter (Symm. IX

31). An ihn gerichtet Symm. ep. VIII 16. IX

teinischer Aufschrift (Carteia und Karteia) und

den Namen zahlreicherMagistrate, Censoren, Quat-

tnorvirn (damnter die jiingsten die Caesaren Ger-

manicus und Drusus), Aedilen und Quaestoren,

nebst den Bezeichnungen ex s(enatus) c(onsidto)

ffaciendwnj c(uravemnt) und dfeeref-oj d/eatrw-

num); auch die Typen (Gotterkopfe Iuppiters und

Neptuns, eine Gottin mit Mauerkrone, Amor auf

Delphin, Fischer) sprechen fur ihre maritime Be-

deutung (Mon. ling. Iber. nr. 143). Phoinikische 40

und griechische Munzen fehlen; daher auch der

Name trotz der Stadt Karthaia auf Keos und trotz

Karthago nicht fiir phoinikisch, sondern fur ibe-

risch zu halten ist, wie Carfare, Cartima und

ahnliche; die Formen Kalxia bei Nicol. Damasc.

frg. 99, 11 und Ka&tM bei Paus. VI 9, 3 be-

ruhen auf absichtlicher Angleichung an Kalpe

und die Carpetaner (vgl. Steph. Byz. s. Ka^r/ia).

Auf der Strasse von Malaca nach Gades an der

2) Kappadoker, Vater des arianischen Kirehen-

historikers Philostorgios, Philost. IX 9. 18.

[Seeck.]

Cartha (Not. dign. or. XXXIV 39), Militar-

posten im Gebiet des Dux Palaestinae mit der co-

llars X Carthaginiensis; vielleicht identisch mit

Certha (s. d.) des Itin. Hieros. nOrdlich von Cae-

sarea Palaestinae. Nicht identificiert.

[Benzinger.]

Carthago s. Karthago.
Carthago nora, in Hispania citerior. Wie

die iberische Stadt hiess — eine alte phoinikische

Niederlassung an der Stelle von irgendwelcher

Bedeutung und Dauer ist trotz der ganz beson-

deren Gunst der Lage nicht nachweisbar — ,
die

einst da gelegen hat, wo split erst die Barkiden

das neue C. gegriindet haben, ist zwar nicht sicher

zu entscheiden. aber mit hochster Wahrscheinlich-

keit ist dafiir die Stadt der Massiener, der spateren

Kiiste entlang werden Kalpe und das nahe C. als 50 Bastetaner (s. d.) Massia zu halten (s. d.; Mullen-
- f

-
•" • " •

hoff D. A. I 151. Meltzer Gesch. der Karthager

I 341. II 407); das auf zahlreichen iberischen

Munzen aus dieser Gegend genannte Sethisa (Mon.

ling. Iber. nr. 101) mag in immittelbarer Nahe

zu suchen sein. MOglich ware, dass Massia wie

urbs Massiena nur adjectivische Bezeichriung der

Stadt war, deren einheimischen Namen man nicht

kannte, falls er nicht eben das Sethisa der Miinzen

war. Wenn Silius die Stadt wiederholt Teuero

eine Station zusammengefasst (Calpe Carteiam

Itin. Ant. 406, 3. Geogr. Kav. 305, 10. 344, 5).

Wie viele der iiltesten Stadte in Hispanien scheint

C. im spateren Altertum schon heruntergekommen

zu sein. Geringe Eeste von Bauten, in denen

man ein Amphitheater und eine Thermenanlage

erkennt, sind an der el Rocadillo genannten Stelle

der Stadt, westlich vom heutigen San Boque. un-

srefiihr in der Mitte zwischen Gibraltar und A

I

geziras erhalten ; nur ein Turm, genannt der Turin 60 fundata vetusto nennt (HI 368. XV 192), so folgt er

----- "-.-•-•--•—
einer wohl aufAsklepiades von MjTleazuriickgehen-

den Erfindung, wonach Teukros auf seiner Fahrt in

den Westen hier gelandet sein soil (Iustin. XLIV 3,

3); vgl. Callaicio. S. 1357. Penaltesten Bericht

iiber ihre Grundung — daher Paenorum opus bei

Plinius (III 21 nach Varro) — giebt Diodor nach

uns unbekannter Quelle (XXV 12, Timaios?). Da-

nach rachte Hasdrubal unter anderem damit des Ha-

von Cartagena — worin man eine volksmassige

Umgestaltung des alten Namens erkennt — ist

vom Mauerring iibrig (CIL II p. 212. 875). Auch
von Inschriften haben sich nur sehr wenige ge-

funden : eine einzige grflssere Ehreninschrift eines

Senators des 2. Jhdts. , der zugleich das sacer-

d-otium Hercidis in Gadps oder in C.|?i bekleidete

CIL II 1929}, ein paar Ziegel mit den Namen
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milkar Niederlage und Tod, dass er eine Stadt am
Meere griindete, die er das neue C. (Neav Ko.q-

XtjSova) nannte; der diirftige Auszug aus dem Be-
richt lasst nur ahnen, dass er sich damit einen

Sitz grosser Macht schuf. Ausfiihrlicher berichtet

Polybios , wohl den Geschichtschreibem Hanni-
bals und am Orte eingezogenen Erkundigungen
folgend, wie Hasdrubal im J. 533 = 221 v. Chr.
wohl ilberlegt an fiir Iberien wie fiir Libyen gleich

gflnstiger Stelle ,Karchedon oder die Neustadt' 10

angelegt habe und wie die so gewonnene Macht-
stellung der Karthager in Lberien sogleich ihren
Einfluss Kom gegeniiber zeigte (U 13, 1—7. Strab.

HI 158. Mela II 94 ; Appian. Hisp. 12 vermengt
diesen Bericht aus grobstem Missverstandnis mit
Hannibals Neugriindung von Sagunt, das er fur

Neu-C. halt), und verweist dabei auf die spater

zu gebende genaue Beschreibung seiner Lage. Die
Stadt ist seitdem das Hauptquartier der kartha-

gischen Macht in Iberien und der Ausgangspunkt 20
aller Feldziige des Hannibal (Polyb. Ill 13, 7.

15, 3. 17, 1. 33, 5. Liv. XXI 5, 4), der auch von
dort nach Italien aufbricht (Polyb. Ill 39, 6. 11.

V 1, 5), und des Hasdrubal (Polyb. Ill 76, 11),

dessen Flotte oft in der geschiitzten Bucht vor
Anker lag (Polyb. Ill 95, 2). Von dem tollkuhnen
aber gluckhch gelungenen Handstreich, durch den
der junge P. Scipio den Untergang seines Vaters
und Oheims rachend im J. 545 = 209 v. Chr. die

Stadt eroberte, datiert der Umschwung im Erfolg 30
der rGmischen Waffen gegen Karthago (Polyb. X
6, 8ff. Liv. XXVI 42, 7ff.; vgl. XXVII 7, 5. Flor.

I 22, 39. 33, 7. Sil. XV 220ff. Zonar. IX 8 nebst
den einzelnen Ziigen aus der Geschichte der Ein-
nahme bei Val. Max. IV 3, 1. XII 11 ext. 1; vgl.

Polyaen. VIII 16. Frontin. strat. Ill 9, 1. Gell.

VII 8, 3). Seitdem ist C. das Hauptquartier der
romischen Feldherren und der Ausgangspunkt der
Feldziige des Scipio (Polyb. XI 31), nachdem
Magos Versuch, die Stadt wiederzugewinnen, miss- 40
lungen war (Liv. XXVIII 36, 4).

Die Eroberung der Stadt durch den alteren

Scipio Africanus gab Polybios bekanntlich den
Anlass zu der genauen Beschreibung der Lage,
der &caie ifjg 7t6).eo)g (X 10, 1— 16), fiir die er

sich ausdriicklich den Irrttimern vieler (des Fabius
Pictor?) gegeniiber auf seine Autopsie und sorg-

faltige Beobachtung beruft (X 11, 4 ov yaq e.£

axofjs fjfiug a/.k' aizojizcu yeyovozes f^^ Ejiiara-

oeoj; ajioq>aivdfi£&a). Ihm folgt unzweifelhaft die 50
in allem wesentlichen iibereinstimmende Beschrei-

bung des Livius (XXVI 42, 7—47, 10) ; nur ent-

halt sie viele Einzelheiten. die bei Polybios fehlen,

also aus einer rOmischen Quelle hinzugefugt sind

(W. Soltau Philol. LIII 1894, 601ff„ vielleicht

C. Laelius von beiden beniitzt). Polybios hatte

den jiingeren Scipio im J. 603 = 151 v. Chr. auf

der Fahrt von Massalia nach Neu-C. begleitet

(XXXV 4, 8), sah die Stadt also zuerst von der

Seeseite; wahrend Scipio sich an dem keltiberi- 60
sehen Feldzug des Lucullus beteiligte (Polvb.

XXXV 5. Appian. Hisp. 33), blieb er in Neu-C.
und lernte ihre Lage und ihre Umgebungen, be-

sonders die Silbergruben kennen (XXXIV 9, 8—11
= Strab. Ill 147). Wenn sich in seinen Angaben
wirklich ein Fehler gegen die Orientierung, Ver-
wechslung von Nord und Ost. fande (H. Droysen
Rh. Mus. XXX 1875, 62ff. ; die neueste und letzte

Karte der Stadt und des Hafens ist die nach den
von Droysen beniitzten erschienene in dem
grossen Atlas von F. Coello, Madrid 1876), so
ware es bei dem Mangel ihm zu Gebote stehender
Karten nicht zu verwundern (Ed. Meyer Herm.
XXX 1895, 269) und thate der Zuverlassigkeit-

und Genauigkeit seines Berichtes im iibrigeri

keinen Eintrag. Aber seine Beschreibung ent-

spricht durchaus der Wirklichkeit. Der Meer-
busen, wahrscheinlich der Narnnatius portus (s.

d.) des alten Periplus, in dessen innerster Tiefe

die Stadt liegt, erstreckt sich von der Insel Scom-
braria (s. d.), der vfjaog ax^oyyr)).rj des alten Peri-

plus (Avien. or. mar. 453), der gerundeten Insel,

hinter der sich nach Westen das Traetegebirge
erhebt (s. d.; Ptolemaios nennt das Vorgebirge

SKOfiflqagia aKga, wohl irrtiimlich, II 6, 14), bis

zu der gegenfiberliegenden Landspitze, auf der

das Castell las Galeras liegt, also mit seiner

weitesten Offhung genau nach Westsudwesten,
wie Polybios angiebt (ngog are/tor iifSa). Sie lasst

fiir die von Osten, von Tarraco her, wie fur die

von Siidwesten, von Italien oder Africa her Ein-

fahrenden zu beiden Seiten eine Zufahrt offen

und schiitzt mit den hohen Gebirgen, die den
Busen im Norden und Osten umschliessen , was
Polybios ausdriicklich hinzufiigt, vor dem SeegaDg
und den Winden bis auf die Siid- und die Siid-

westwinde. Auch die Masse (20 x 10 Stadien

nach Polybios, iiber 1000 x gegen 2500 Millien

nach Livius) stimmen ungefahr zu der Wirklich-

keit; denn die Bucht von der Insel Escombrera
Ostlich ist als zu dem Busen gehOrig anzusehen.

In der Tiefe des engeren Busens zwischen den

Castellen San Julian und las Galeras, der fiir die

Einfahrenden durch die Insel verdeckt wird, liegt

die Stadt und westlich neben ihr der heutige

Kriegshafen. Sie hatte deren im Altertum mehrere
(Strab. Ill 159 nach Poseidonios). Die halbinsel-

artige Hohe — das /jQQovfjaiCov ogog — , auf dem
die Stadt liegt, ist zwar jetzt nicht mehr im
Osten und Norden, wie Polybios sagt. vom Meer
umgeben, sondern nur noch im Osten. Aber der

Kriegshafen hat sich friiher auch nordwarts um
den altesten Kern der Stadt erstreckt, wie altere

Karten zeigen. Unmittelbar daran schliesst sich

der grosse Sumpf im Westen, arabisch Almajar
genannt, der sich auch nOrdlich hinzog — nooo-

sxi/.a/ijidvovoa xal xov .too? agy.tov fiioovg; er

muss in der That einst mit dem jetzigen Hafen
in Verbindung gestanden haben. so dass die Stadt

halbinselartig, aber zeitweise wie eine wirkliche

Insel lag, durch einen Damm von nur zwei Stadien
oder 250 m. p. Breite rcit dem Festland verbun-

den, je nach der wechselnden Tiefe des Aestua-
riums (wie Livius hinzufiigt). Der alte, die Land-
enge bildende Damm im Norden der Stadt ist

nicht mehr vorhanden. Er war kunstlich herge-

stellt und an der Stelle des Durchstichs iiber-

brQckt, zur Vermittlung des Verkehrs von Wagen
und Lasttieren mit dem Lande; wie noch jetzt

am Trior nach Murcia. So ist die Stadt selbst

in der Mitte hohl (ueooxou.og); d. h. sie liegt auf

dem Hiigel mit der d'xoa, der das jetzt verfallene

Castell de la Concepcion tragt mit romischen, im
spateren Altertum vielfach aus romischen Grab-

steinen gefiickten Mauern und Tiirmen. Dies ist

die altiberische Stadt, an die sich nOrdlich die



1623 Carthago nova Carthago nova 1624

Niederung zum Almajar anschliesst, deren Durch-

watung bei niedrigem Wasserstand Scipio seinen

Soldaten als die Hfilfeleistung des Neptun be-

zeichnete. Sie liegt unmittelbar fiber dem Meer,

so dass die Flotte des C. Laelius in der That an

der Belagerung teilnehmen konnte. Die beiden

hohen und steilen, schwer zuganglichen Berge sind

im Osten der des Castells San Julian, auf dem
einst ein Tempel des Asklepios-Eshmun stand,

20 Stadien westlich von der Stadt entfernt, bei

dem heutigen Ahnazarron, in einem Umkreis von

400 Stadien; 40 00O Menschen arbeiteten darin,

und der Ertrag fiir den rOmischen Staat war zu

seiner Zeit taglich 25 000 Drachmen (Polyb.XXXIV
9, 8—11 = Strab. Ill 147), also jahrlich 2500
Talente oder etwa 9 Milhonen Mark. Er be-

schrieb die Gewinnung genau, die erst nach der

fiinften Durchsiebung das reine Silber ergab und

wie in Alt-C. , ihra gegeniiber deT ahnliche im 10 das Blei ausschied. In r5mischer Zeit scheint der

Westen mit dem Castell las Galeras. Auf diesem,

also weit ausserhalb der Stadt, lag die Konigs-

burg, die Hasdrubal erbaut hatte. Die drei kleine-

ren Hiigel innerhalb der modernen Festungsmauer
sind der Cstliche, der des Hephaistos, der ihm
nachste der des Aletes, des angeblichen Finders

der Silbergruben (Aletus und Aletea sind nicht

seltene iberische Namen), der dritte, siidlich da-

von, der des Kronos-Saturn ; auch ein Vorgebirge

Silberertrag zurfickgegangen und hanptsachlich,

wie noch jetzt, Blei gewonnen worden zu sein.

Zahlreiche Bleibarren rait rOmisehen Aufschriften

aus republicanischer und friiher Kaiserzeit zeugen

dafur (CIL II 6247, 3. 4. 6); sie zeigen, dass

diese Gruben damals in Privatbesitz waren. Gegen-

stand gewinnbringender Ausfuhr war ferner das

Pfriemgras (spartum), das in der Nahe von C.

in grosser Menge wild wachst (vgl. Campus
des Saturn wird genannt (Plin. Ill 19). Keste der 20 spartarius), auch die Stadt selbst heisst dar-

Tempel und Bauten wurden durch Ausgrabungen

sicber zu linden sein. Den urspriinglichen Urn-

fang der iberisch-punischen Stadtmauer, deren

HiShe und Schonheit hervorgehoben wird. giebt

Polybios nach eigener Schatzung auf 20 Stadien

an; zu seiner Zeit sei er etwas geringer gewesen;

er stimmt, einschliesslich der Konigsburg und des

Asklepiosheiligtums, mit der Wirklichkeit. Poly-

bios hat seinen Aufenthalt in Neu-C. offenbar dazu

nach spartaria (Plin. XIX 26. XXXI 94 und das

Itin. Ant. 401, 5). Beruhmt war ferner das aus

den Makrelen {scombri) bereitete garum, das in

den zahlreichen Pokeleien in der Nahe (Strab. Ill

158) gewonnen wurde; das einer wohl ursprung-

lich phoinikischen, nachher rOmisehen Handelsge-

sellschaft, das garum sociorum, war das gesuch-

teste (Strab. Ill 163. Plin. XXXI 94 nach Varro).

Von diesen Fischen hatte die Insel Scombraria ihren

verwendet, sich ein Bild von der Belagerung und 30 Namen. Auch die vortreffliche Gerste (Plin. XVIII

Einnalime durch den alteren Scipio und C. Laeliui

zu machen, wahrend sein Bericht liber diese selbst

neben schriftlichen Quellen auch mflndliche Mit-

teilungen aus dem Kreise des jiingeren Scipio be-

niltzt haben wird. Der nur bei Livius erwahnte

Hiigel des Mercur wird der ausserhalb im Osten

der Stadt und der sumpfigen Niederung liegende

sein, auf dem ein aTabisches Castell steht. Des

Silius Beschreibung der Lage und der Einnalime

80) aus dem vom Tader (s. d.) durchflossenen

ager Oartkagitviensis (Plin. Ill 9) und die auch

im Winter bluhenden Rosen von Neu-C. (Plin.

XXI 19, alles nach Varro) werden geriihmt. Varro

sah die unterirdischen putei (Silos), in denen man
in agro Garthaginiensi das Getreide 50 Jahre

lang aufbewahren konnte, wie in den Scheuem
tiber dem Erdboden in Hispania citerior (r. r. I

57, 2. 3). So war die Stadt noch zu Poseidonios

der Stadt (XV 191—285) bietet nichts Neues, 40 Zeit der grOsste Handelsplatz fiir das innere Land
' n

' ' " ' ' ' ' " ' '
1 T und die Kiiste im siidOstlicheii Iberien (Strab. Ill

158). Sie diente als einer der festen Punkte im

dritten Parallelkreis (Plin. VI 215), wie Carteia

(s. S. 1618), zur Messung der Entfernungen von den

Saulen des Herakles an (2200 Stadien Strab. Ill

156) bis zum Sucro und Hiberus (Strab. Ill 158)

und weiter. sowie fiir die Sohiffahrt nach Kaisa-

reia in Mauretanien (Plin. Ill 19), 197 Millien,

und nach den Balearen (Plin. Ill 76). Von einem

hebt aber die bezeichnenden Punkte der Lage
treffend hervor. Hire Ahnlichkeit mit der Alt-C.s

springt in die Augen. Den Hauptreichtum der

Stadt und ihres Gebietes bildeten die Silberberg-

werke (Strab. Ill 159 nach Poseidonios), die wie

der iberische Name ihres gottlich verehrten Fin-

ders Aletes (s. o.) zeigt, schon von den Iberern

bearbeitet wurden und wohl lange vor der kartha-

gischen Griindung den phoinikischen Kaufleuten

bekannt waren. Dass der Silberreichtum fiir die 50 wunderbaren dort wachsenden Baum erzahlte Posei-

Wahl des Ortes der neuen karthagischen Haupt-

stadt Iberiens den Ausschlag gab , beweist die

stattliche Reihe der vieileicht schon von Hamilkar
und dann von Hasdrubal geschlagenen Silbfrstucke.

6, 4, 3, II/2, 1 und 1/2 Drachme mit vortrefflichen

griechischen Typen, Kopf des Herakles — dem
die Insel Scombraria heilig war (Strab. Ill 159)
— und einer weiblichen Gottheit. nebst dem kar-

thagischen Wappenbild des Rosses mit der Palme

donios (Strab. Ill 175); die Botaniker haben ihn

nicht zu identificieren vermocht. Als Ort des Exils

wird die Gegend ultra Karthaginein novum im

J. 574 = 180 v. Chr. genannt (Liv. XL 41. 10).

C. wird nachher wieder im sertorianischen Krieg

erwahnt — Sertorius schifft sich dort nach Africa

ein (Plut. Sert. 7) — und in dem der Sohne des

Pompeius gegen Caesar , wo Gnaeus es belagert

(Dio XLIII 30, 1), und seiner Nachfolger, wo Sex-

und dem neuen und bezeichnenden des Elefanten, 60 tus den C. Asinius Pollio daraus vertreibt (Dio

dem die Erfolge der karthagischen Waffen zuineist

verdankt wurden, mit seinem Leiter; die Kupfer-

stiieke dazu zeigen einzelne phoinikisclie Buch-

staben (Mon. ling. Iber. nr. 96 a). Sie bilden zu-

gleich, obgleich Karthago auch bier die Goldpra-

gung sich vorbehielt, die deutlichste Illustration fiir

die koniglidie Stellung der Barkiden. Die Berg-
werke , die Polvbios besucht hat . lagen etwa

XLV 10, 3); auch Cicero gedenkt dieser Vor-

gange (ad Att. XVI 4, 2). Vieileicht schon durch

Caesar, der dort Gerieht hielt, als der junge C.

Octavius zu ihm nach Hispanien kam (Nicol.

Damasc. vit. Aug. 12), wenn nicht erst durch

Augustus, wurde C. zur Colonie erhoben, wie die

grosse Zahl lateinischer Mtinzen (nur Kupferasse

und Semis) zeigt, deren alteTe Reihe verschiedene
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Typen, darunter den Legionsadler und andere

militarische Fahnen und Zeichen, sowie die Auf-

schrift e(oUmia) v(ictri&) l(ulia) n(ova) mit den
Namen von quinquennales und duoviri quin-
quennales aufweist (Mon. ling. Iber. nr. 96b a— *";

es finden sich darunter ein paar iberische Magi-
stratsnamen), wahrend die jungere mit den Kopfen
des Augustus, Tiberius und des C. Caesar meist

priesterliche , aber auch auf den Triumph des

Augustus beziigliche Bilder enthalt und ausaer

den Namen von Duovirn und Quinquennalen —
zu denen auch die KOnige von Mauretanien, Juba
und Ptolemaios, und die Caesaren Nero und Dru-

sus gehorten — auch von Pontifices und die von
Praefecten des Agrippa und Tiberius, mit der

Aufschrift — seit Tiberius — c(olonia) v(ictrix)

Kf'arthagnJ nfova) oder vfictrix) I(ulia) n(ova)

Kfarthdgo) oder c(olonia) — auch qfuoloniaj —
v(ietrix) Ifulia) n/ova) C(arthago) fiihrt (Mon.

ling. Iber. 96 b m—x). Die Inschriften erganzen

diese Zeugnisse. In republicanischer Zeit heisst

die Stadt noch opidum und steht unter Quattuor-

virn (CIL II 3408 = I 1555); nachher erscheinen

coloni und incolae libertini (II 3419) und ausser

den Duovirn und Quinquennalen Aedilen, Augurn
nebst Decurionen und seviri Augustales (CIL II

Index p. 1142). Die Burger gehorten zur Tribus

Sergia ; doch kommen auch die Galeria und ver-

schiedene andere Tribus vor (Kubitschek Imp.
Rom. trib. discr. 191). Unter den patroni er-

scheinen der Konig Juba, Tiberius und der Legat
des Augustus P, Silius (CIL II 3417. 5930. 3414;
zu Silius vgl. Velleius II 90). Die agri pvMiei
apud Kartkaginem novam duorum Seipiomim
eximia virtute possessi erwahnt schon Cicero

(de leg. agr. I 5. II 51). Sicherlich hatte die

Stadt in republicanischer Zeit als Sitz des Pro-

consuls eine Besatzung; aber Soldateninschriften

fehlen durchaus. Wenn noch zu Strabons oder

wohl vielmehr Poseidonios Zeit der Legat der

Citerior im Winter abwechselnd in C. und in

Tarraco Recht sprach (Strab. Ill 167), so ist

doch Tarraco seitdem unzweifelhaft die bedeu-

tendere Stadt. Dass C.s hflchste Bliite in die repu-

blicanische Zeit fallt, zeigt die grosse Zahl von

Grabschriften aus dieser und der fnih-augusti-

schen Zeit (CIL II p. 462. 952), unter denen sich

mehrere poetische, wie CIL II 3453. 3475. 3479.

5298. 3501. 3504. Ephem. epigr. VIII p. 442, und
solche mit altertumlichen Formeln finden (CIL II

3495). Neben verschiedenen Genossenschaften von

Freigelassenen und Sclaven mit magistri (CIL

n 3433. 3434 = 5927) blfthte noch damals die

der piscatores et propolae (CIL II 5292). Ausser

dem genius opidi (CIL II 3408) wurden der gadi-

tanische Hercules (II 3409) und Victoria (3410)
verehrt. Von einem Tempel des Augustus erfahren

wir nur aus Miinzen (Mon. ling. Iber. nr. 96 b t);

auch die Lares Augustales hatten Altare (CIL LT

5292). Mauern , Thore und Turme wurden von
den republicanischen Magistraten erbaut (CLL II

3425—3427). ebenso andere Offentliche Gebaude
(II 3430). Unweit der Stadt, an der r8mischen

Strasse nach Bid, ist der Kern eines grossen

rOmischen Gtebnials aus republicanischer Zeit er-

halten, einem T. Didius T. f. Cor(nelia) gesetzt,

der sein Burgerrecht vieileicht von dem Proconsul

der Citerior im J. 660 = 94 v. Chr. T. Didius

T. f. hatte (Wilsdorf Fasti Hisp. prov. 111).

In den Listen des Agrippa und Augustus erscheint

C. als Hauptstadt des grSssten Gerichtsbezirks

der Citerior (Plin. Ill 18. 25) mit 65 Gemeinden
ausser den ebenfalls dazu gehOrigen balearischen

Inseln (s. d.). Plinius berichtet von einem iuri-

dieus der Citerior, der in C. einen Pilz ass, in

dem sich ein Denar fand (XIX 35). Galba hielt

hier Gerieht, als Nero starb (Suet. Galba 9).

10 Auch in spater Zeit blieb die Stadt als Station

der romischen Kiistenstrasse (Itin. Ant. 401, 5.

Geogr. Rav. 305, 1. 343, 8) und Haupthafen der

Ostkiiste von Bedeutung (Ptol. II 6, 14. Cosmogr.
Aethici p. 98, 10 R. Polem. Silv. p. 131, 10 R.

Nomina prov. p. 128, 13 R.). Noch unter Kaiser

Mauricius im J. 589 wurde das Thor nach der

Landseite durch den Patricius Comenciolus, und
wohl auch die Befestigungen iiberhaupt, gegen
die Einfalle .barbarischer Feinde', wahTscheinlich

20 Mauren aus Africa, wiederhergestellt (CIL II 8420
= Inscr. Hisp. christ. nr. 176); einige christliche

Grabschriften in griechischer Sprache (Inscr. Hisp.

christ. nr. 177. 178) zeigen, dass die Stadt einer

der letzten Stiitzpunkte des byzantinischen Reiches

blieb; und im Mittelalter ging sie nicht ganz
unter. Noch jetzt ist sie einer der grossen Kriegs-

hiifen der spanischen Marine. [Hiibner.]

Carthago vetus, Koqxv^v v xcdaid, von
Ptolemaios (II 6 , 63) unter den Kiistenstadten

30 der Ilercaonen in Hispania citerior genannt, zwi-

schen Tarraco und Dertosa, sonst nirgends er-

wahnt, beruht wahrscheinlich nur auf Verwechs-

lung mit einer Entfernungsangabe von Tarraco

nach dem africanischen C. Die bisher versuchten

Ansetzungen, auch die des sonst trefflichen Marca
nach Carta vieja, die einer ganz triigerischen

Namensahnlichkeit folgt, sind willkurlich.

[Hiibner.]

Cartlbulum s. Gartibulum.
40 Cartilis, Ort an der Kiiste Mauretaniens,

zwischen Caesarea und Cartenna, 11 Millien west-

lich von Gunugis, Itin, Ant. p. 14, s. Castra
Germanorum. [Dessau.]

CartUius, rSmischer Jurist, der von Proculus

(Mitte des 1, Jhdts, n, Chr.) mit Trebatius (unter

Augustus) zusammen genannt wird. Er gehOrte

also der Zeit des inlisch-claudischen Kaiserhauses

an. Zwei Fragmente s. bei Lenel Pal. I 105f.

[Jors.]

50 Cartima, Stadt in Hispania citerior. In dem
wahrscheinlich auf Claudius Quadrigarius beruhen-

den Bericht fiber die hispanischen Feldziige der

Propraetoren Ti. Gracchus und L. Albinus (Liv.

XL 35, 1. Wilsdorf Fasti Hisp. prov. 87) wird

neben Munda Certima genannt, in einer oft be-

handelten Stelle bei Livius (XL 47, Iff.). Sie

einigen sich dahin, ut in Vaceaeos Albinus, Grac-

chus per Lvsitaniam iret, in Celtiberiam inde

reverteretur, si inaius ibi helium esset in ultima

60 Celtiberiae penetraret. Gracchus [si Gracchus

maius sibi helium .... penetraret die Hs.J Mun-
dam urbem prirno vi eepit . . ., donee ad prae-

validam aliam urbem — Certimam appellant

Celtiberi — pervenit. Durch diese einfachste

Herstellung des Testes (der Name Gracchus -war

an eine falsche Stelle geraten) ergiebt sich als

das Gebiet fiir die kriegerische Thatigkeit des

Gracchus Lusitanien, d. h. nach dem alteren Sprach-
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ge"braucli die ganze Ulterior, und in dieser ist

mithin wie Munda so auch Certima zu suchen,

nicht in Keltiberien; dass die Keltiberer sie so

benannt hatten, ist ein Fehler des Livius oder

seiner Quelle. Auch nachher werden die Keltiberer

im weiteren Sinne statt der Iberer erwahnt; bei

der ganzlichen Unklarheit Tiber die Sitze der

Velkerschaften , die in den Berichten der rOmi-

schen Quellen herrscht, fallt das nicht ins Ge-

wicht. Wie es unzweifelhaft nur ein Munda gab 10

(s. d.) in der Ulterior, so ist auch Certima unzweifel-

haft nicht verschieden von dem dutch zahlreiche

Inschriften bezeugten Cartima unweit Malaca,

dem heutigen Cartama (CIL II p. 247. 876);

Certima kann, wenn es nicht ein Fehler der Uber-

lieferung ist, erne altere gleichberechtigte Schrei-

hung sein. Um ein keltiberisches Munda und

-Certima neben den beiden gleichnamigen Stiidten

in der Ulterior zu erweisen, sind ein paar Meilen-

steine des Hadrian gefalscht oder wenigstens inter- 20

poliert worden (CIL II 464*. 465*; vgl. Suppl.

p. 51*). C. acheint, vielleicht infolge jener humor-

TOllen Verhandlung, von der Livius berichtet, ob-

gleich es sich nach Erlegung der ihm auferlegten

Busse den Romern ergeben hatte, damals oder

spater seine Freiheit wieder erhalten zu haben;

vierhundert Eeiter von seinen Bflrgem traten in

das rfimische Heer. Dass es nach Claudius Zeit

eine civitas libera war, macht das damals an

seinerSpitze stehendeBeamtencollegmm \ondecem- 30

viri wahrscheinlich (CIL II 1953) ; zehn Gesandte

verhandelten schon mit Ti. Gracchus (Liv. XL
47, 3 veniwit Isgati [X] ex oppidn und 4 post

paucos dies alios decern legatos — aus einer

Nachbargemeinde — seeum adduixrunt). Unter

Vespasian wurde es ein municipium (CIL II

1956. 5488) einium Latinorum mit den tiblichen

Magistraten nnd Priestern; die riimischen Burger

gehorten zur Tribus Quirina (CIL II 1953 und

die Anm. dazu p. 876). Die Inschriften erwahnen 40

Hallen, Bader, Piscinae und Statuen des Mars,

der Venus und des Cupido, sowie des Kaisers

Claudius. Doch scheint die Stadt stets nur klein

und unbedeutend gewesen zu sein. [Hiibner.]

Cartimandua (die Hs. Gartimandm, Garti-

mannrn, Tac. hist. Ill 45 Gartismandva; vgl.

A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v.),

KOnigin der Briganten, lieferte Caratacus, der

sich nach der Niederlage der Siluren im J. 51

n. Chr. zu ihr gefltichtet hatte, an die Romer aus 50

(Tac. ann. XII 36). Diese Treulosigkeit trog ihr

einen bedeutenden Machtzuwachs und die Gunst

der Romer ein (Tac. hist. Ill 45). Als sie sich

spater mit ihrem Gemahl Venutius entzweite. der

bisher treu auf Seite der Rtimer gestanden hatte,

und seinen Waffentrager Vellocatus heiratete,

wurde sie von rornischen Truppen im Kampfe

gegen Venutius Anhanger unterstiitzt, welche die

Weiberherrschaft nicht ertragen wollten (Tac. ann.

XII 40). Auch bei einer nochmaligen Erhebung60

des Venutius im J. 69, bei welcher C. durch den

Abfall der Briganten in grSsste Gefahr genet,

•wurde sie von den Romern gerettet, verlor aber

gleichwohl den Thron (Tac. hist. Ill 45).

[Stein.]

Cartorallenses, Volk im nordlichen Britan-

nien (?). In einer nicht sicher uberlieferten Inschrift

der Station Vinovia (CIL VTI p. 92) werden neben

anderen Gottheiten matres Olist . . (unsicherer

Name der Matronen) Gartovallfensesj genannt(CIL

VII 425, wiederholt von M. Ihm Der Mutter-

oder Matronenkultus, Bonner Jahrbiich. LXXXIII

1887, 173 nr. 457). Th. Bergk (Bonner Jahrb.

LVII 1876, 26) erinnerte an das tungrische Corio-

vallum (s. d.); wahrscheinlicher ist es, dass eine

britannische Ortlichkeit Anlass zur Benennung

jener Matronen gab, denn tungrische Cohorten

sind in Vinovia nicht nachweisbar. Doch bleibt

der Name unsicher. [Hubner.]

Cartum, eine Ortschaft im dakischen Gold-

districte bei Alburnus maior (Verespatak; CIL III

p. 936 C. VI vom J. 139 Actum Emtio). Vgl. CIL

III p. 213. 921. J. Jung Romer una Romanen

in den Donaulandern 2 107 und Fasten der Pro-

vinz Dakien 162. [Patsch.]

Carranca mons, nach Ptolem. II 13, 1. 14,

1. Ill 1,1. VIII 8, 2 Eagovayxa? Sqos, ein Ge-

birgszug, der Italien (Istrien) von Noricum und

letzteres wieder von Pannonia superior trennte;

jetzt die Karawanken , welche die Grenze zwischen

Karnten und Krain bilden. CIL III p. 597.

Kiepert Formae orbis antiqui XVII. A. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v. J. Jung Romer und

Romanen in den Donaulandern 2 94. [Patsch.]

Caruces. Der Grenzstein eines pagus Garu-

eum (FINIS PAGI CARVCVM A) wurde west-

lich von Neidenbach bei Kyllburg in der Eifel

gefunden (unmittelbar an der alten Romerstrasse

von Trier nach Coin) und ausfuhrlich besprochen

von Th. Bergk Bonn. Jahrb. LVII 7ff. (mit

Taf. I) = Zur Geschichte und Topographie der

Rheinlande (Leipz. 1882) 10»ff. Die C. (Ger-

manen?) sind nicht weiter bekannt, B er gks Hypo-

thesen, dass der pagus Carasnus (Caroasous) des

Mittelalters dem pagus Carueum aus romischer

Zeit entspreche und dass die Caeraeates (s. d.)

von den C. nicht verschieden seien, nicht fiber-

zeugend (Hubner Bonn. Jahrb. LXXX 27). Der

Stein befindet sich jetzt im Bonner Provincial-

museum. R. Much Ztschr. f. d. Alt. XXXIX 21.

[Ihm.]

Carventanus, Beiname eines rOmischen Ge-

schlechts, das sich nicht mehr feststellen lasst,

abgeleitet von der Stadt Carventum (s. d.). In

den capitolinischen Fasten zum J. 296 = 458 ist

von dem Namen eines Consuls nur erhalten:

n(epos) Garvenftanus] in ma[g]. mortuus

est. Dasselbe Cognomen steckt in Carbeto des

Chronographen und in Kaeovnavot Diodors (XI

88, 1), der es irrig mit dem Namen des Suffect-

consuls L. Minucius verbindet. Die ttbrigen Fasten

kennen nuT diesen, und der Gentilname des C.

bleibt daher unbekannt (vgl. Borghesi Oeuvres

IX 15-18).
( .

[Munzer.]

Carventum (Koqovevzov ; Einwohner Eclqovsv-

zavoi Dion. Hal. V 61. Steph. Byz.), alte Stadt

in Latium, von Dion. a. a. O. als Mitglied des

latinischen Bundes gegen Rom genannt, aber fruh

zerstOrt (nach Seecks Vermutung, Rh. Mus.

XXXVII 16, sind die Carventani identisch mit

den Ousuetani, die Plinius III 69 unter den ver-

scbollenen Orten in Latium aufrahrt; vgl. Mourn-

sen Herm. XVII 55). Die Rolle, welche die arx

C. in den Kriegen Roms gegen die Aequer spielt

(Liv. IV 53. 55), macht es wahrscheinlich, dass

ihr Ort auf oder in deT Niihe des Algidus zu
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suchen seien; die Vermutungen Gel Is (Topogr.
374) und Nibbys (Dintorni di Roma III 17),
dass Rocca Massima am Volskergebirge C. sei,

sind nicht annehmbar. '-

[Hillsen.]

Carvetii, Volk im nordlichenBritannien(?). In
dem rornischen Castell von Plumpton-Wall bei
Old Penrith in Cumberland — der alte Name ist

unbekannt — ist die dem 3. Jhdt. angehorige
Grabschrift eines Fl(aviw) Martins senfior) ge-

9) Sp. Carvilius Maximus C. f. C. n. , war
Consul I mit L. Papirius Cursor 461 = 293 (Fast.
Cap. Idat. Chron. Pasch. Liv. X 39, 1. Cassiod.).

Er erhielt den Befehl Tiber das Heer. das bei
Interamna stand, rtickte gegeu Samnium vor und
ersturmte Amiternum (Liv. X 39, 1— 3. Zonar.
VIII 1). Beide Consuln verheerten das feindliche

Gebiet, dann lagen sie eine Zeit lang dem Gegner
unthatig gegenuber, Papirius bei Aquilonia, C.

funden worden, der als in c/ivitate) Carvetior(um) 10 bei Cominium an der Sfldgrenze von Samnium
qi/estorius bezeicb.net wird (Cn* VII 325, Lesung
und Deutung sind sicher). Weder die hispani-
sehen Carietes (s. d.), noch die Brittones Curve-
denses (s. d.) sind damit zusammenzustellen. Die
C sind sonst unbekannt; es ist nicht einmal sicher,

ob sie nach Britannien gehSren. [Hiibner.]

Carvilius, rOmische plcbeische Familie.

1) Carvilius, hrittischer Hauptling (Caes. b.

g. V 22, 1).

(Liv. X 39, 5). Auf die Nachricht, dass ein neues
Heer zum Entsatz im Anmarsch sei (40, 6), sandte
er diesem ein kleineres Corps entgegen und nahm
die Stadt durch plotzlichen Sturmangriff (43, 1—8),
angeblich an demselben Tage, an dem sein Amts-
genosse einen grossen Sieg bei Aquilonia erfocht

(44, If.). Nachdem C. den Samniten noch drei
weitere nicht mehr nachweisbare Stadte entrissen

" hatte, wandte er sich nordwarts gegen die Etrusker
2) C. Carvilius aus Spoletium, diente im romi-20(44, 9. 45. 8—11). Hier nahm er Troilum und

169 gegen Perseus (Liv. XLIII

212 (Liv.

schen Heere 585
18, 10. 19, 7).

3) L. Carvilius, Volkstribun 542
XXV 3, 13).

4) Sp. Carvilius, angeblich Quaestor und Zeuge
im Process des Camillus 363 = 391 (Plin. n. h.

XXXIV 13, vgl. Plut. Cam. 12, 1), nach Hirsch-
feld (Festschrift fur L. Friedlander 132) ein frei

erfundener Doppelgiinger von Nr. 3 und 6.

[Miinzer.]

5) Sp. Carvilius, Freigelassener des Sp. Car-
vilius Maximus Ruga {mteXevd-sgog Kagfidlov tov
siQtoiov yapeTijr ixfialovrog Plut, quaest. rom.
59), erOffnete etwa um 500—520 = 254—234 in

Rom eine Leseschule (hqoHtos avsqj^e yeafi/taToSida-
oxaXelov). Die interessanteste Nachricht fiber seine
Thatigkeit findet sich in derselben Schrift Plu-
tarehs 54

: o^e yaQ sxQVaavto T<? ydfipia Kag-
BiXlov Snoqiov JiQooe^svQovxog. Jordan Krit.

fiinf andere feste Platze und zwang die Falisker
zu einjahrigem Waflfenstillstand und Zahlung einer
Busse (46, 10—12. Zonar. a. O.). Darauf heim-
gekehrt, triumphierte er de Samnitibus (Acta tr.

Liv. X 46, 13). Von der reichen Beute, die er
mitgebracht hatte, wurde ein Teil unter seine
Soldaten verteilt, ein zweiter in den Staatsschatz
abgefuhrt, ein dritter fur den Bau eines Tempels
der Fors Fortuna aufgewendet (46, 14, vgl. Ro-

30schers Lex. d. Myth. I 1501), und aus dem Erz
der samnitischen Rustungen liess er eine Colossal-
statue des Iuppiter giessen, die nebst seinem
eigenen Standbilde auf dem Capitol aufgestellt
wurde (Plin. n. h. XXXIV 43). Im folgenden
Jahre begleitete C. als Legat den Consul D. Iunius
Brutus in den Krieg gegen Falerii (Zon.). Velleius
(II 128_, 2) sagt von ihm, dass er gleich Cato und
Mummius aus dem Ritterstande hervorgegangen,
zu den hSchsten Ehren, Consulat, Triumph. Cen-

Beitr. z. Gesch. d. lat. Spr. 157 bezweifelt zwar 40 sur, emporgestiegen sei; dies ist das einzige Zeugnis
die Richtigkeit dieser sicherlich auf gute Quellen
2uriickzufuhrenden tTberlieferung und will die

Differenzierung des C zu G lieber dem Appius
Olaudius Caecus beilegen; und in der That nimmt
das G die Stelle des von jenem ausgeschiedenen
Z ein; allein die Moglichkeit, dass Plutarch im
Rechte sei, muss zugegeben werden; vgl. die
Darlegung von Havet Rev. de philol, H 16ff.

Dass ein Zusammenhang zwischen Appius Clau

fiir seine Verwaltung der Censur, die wahrschein-
lich ins J. 465 = 289 zu setzen ist (de Boor
Fasti censorii 76). Consul II war C. wieder mit
L. Papirius 482 = 272 (Chronogr. Idat. Chron.
Pasch. Frontin. aqu. I 6. Cassiod.). Sie erstickten
die letzten Flammen des tarentinischen Krieges,
und zwar vollendete Papirius die Unterwerfung
Tarents, C. die von dessen italischen Verbttndeten

;

doch scheint es. dass beide gleichmassig iiber
dins Caecus und Sp. Carvilius ausgeschlossen sei, 50 Samniten, Lucaner, Bruttier und Tarentiner trium-
lst unerweislich. Vgl. noch Mommsen Unterit.
Dial. 33. Ritschl Op. IV 226; Parerg. 68ff.

[Goetz.]

6) Sp. Carvilius, Volkstribun 542 = 212 zu-
gleich mit Nr. 3 (Liv. XXV 3. 13), vielleicht

dessen Bruder.

7) Sp. Carvilius, wurde Anfang 583 = 171
aus Griechenland an den Sen at geschickt, um
Bericht uber die dortige Lage zu erstatten (Liv.

phierten (Acta tr. Liv. ep. XIV. Zonar. VIII 6).

10) Sp. Carvilius Maximus Ruga war Sp. f.

C. n., scheint aber doch zu jung fiir einen Sohn
von Nr. 9. Sein zweites Cognomen bei Gell. IV
3, 2 : cui Ruga oognomenium fuit, vgl. Idat. 520

:

Rogo (aber 526: Maximo Vero). Chron. Pasch.
520: 'Poyov. In seinem ersten Consulat 520 = 234
(Fast. Cap. Chronogr. Tdat. Chron. Pasch. Cas-

„ , .
siod.) wurde C. zuerst gegen die Corsen gesandt,

XLII 36, 4) ,
und geleitete nachher die ausge- 60 schlug dann die Sarden in einer grossen Schlacht

wiesenen makedonischen Gesandten (36, 7)

8) Sp. Carvilius Maximus, Sohn eines Q. nach
Piso (bei Liv. X 9, 12), cnrulischer Aedil 455
= 299. Da die Aedilen in diesem Jahre Patri-
cier gewesen sein miissen (Mommsen Rom. Forsch.
I 102), ist die Nachricht zu verwerfen ; auch das
Praenomen des Vaters kommt in dieser Gens sonst
nicht vor.

und erhielt dafiir einen Triumph (Zonar. VIII 18.

Acta tr.). Wahrend seines zweiten Consulates
526 = 228 (Fast. Cap. Chronogr. Idat. Chron.
Pasch. Cassiod.) brachte der Tribun C. Flaminius
sein Ackergesetz ein ; der andere Consul Q. Fabius
Maximus leistete dagegen heftigen Widerstand,
aber C. blieb ruhig (Cic. Cato 11, vgl. Halms
Anm. bei Orelli). Nach der Niederlage vor
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Cannae 538 = 216 erregte sein Vorschlag, den

Senat durch Aumahme von Latinern zu erganzen,

allgemeine Entrusting (Liv. XXIII 22, 4ff) Er

war Augur und start 543 = 211 (Liv. XXVI 23

7) Ob sich die Anekdote bei Cic. de or. II 249

auf ihn bezieht, 1st nicht zu entscheiden. An

seinen Naraen kniipft sich die Erzahlung von der

ersten Ehescheidung in Eom (Ser. Sulpic, bei Gell.

IV 3, 2. XVII 21, 44. Val. Max. II 1, 4. Dionys.

II 25, 7. Pint- comp. Thes. cum Rom. 6, 6; Lye.

cum Numa 3, 11), deren Kern der ist, dass sich

C. zuerst nicht wegen einer Schuld, sondern wegen

eines korperlichen Gebrechens seiner Frau, nam-

lich ihrer Unfruchtbarkeit, von ihr schied(Rein

Privatrecht 4501 Marquardt-Mau Priyatleben

171. Karlowa Rechtsgesch.il 188). Uber das

Jahr des Ereignisses, das verschieden angegeben

wird, vgl. Marquardt a. 0. Hertz zu Gell. IV

3, 2 '(grSssere Ausg.). [Munzer.]

11) Carvilius Pictor, einer der obtreetatores

Vergilii, Verfasser eines Buches Aeneomastix

(Donat. vit. Verg. p. 65, 18 Reiff.); aus einem

ahnlichen Werke Vergiliomastix fiihrt Serv. Eel.

2. 23 eine Stelle an: sane hunc versum male

distiwjuens Vergiliomastix vituperat ,lac mihi

nm aestate novum, non frigore: defit', id est

semper mihi deest. [Wissowa.]

12) Carvilius Pollio, ein rOmischer Ritter,

ftihrte kurz vor dem sullanischen Biirgerkriege

den Gebrauch mancher Luxusmobel in Rom ein

(Plin. n. h. IX 39. XXXIII 144). [Munzer. I

Carula, Ort in Hispania citerior, Station der

romischen Strasse zwischen Hispalis und Ilipa

(Itin. Ant. 411, 1), wonach man es bei la Puebla

de Cazalla sucht (Guerra Discurso a Saavedra

90) Der Grabstein eines L. Lucanius Optatus

aus C. {Carulmsis) befand sich in dem nahen

Astigi (GIL II 5459), kann aber aus dem Ort

selbst stammen. [Hiibner.]

Carro, Station an der von Lugdunum Bata-

vorum nach Noviomagus fiihrenden Strasse, im

Bataverland, Tab. Peut. (Carrone). Itin. Ant. 369

(Carvone). Ob Coadulfaverts, Geogr. Rav. IV 24

p 228? Lage unbestimmt (bei Arnheim?). Des-

jardins Table de Peut. 7. [Ihm.]

Cams. 1) Erzieher der Sohne des Germamcus

(Ovid, es Pont, IV 13, 47—48), an welchen Ovid ex

Pont. IV 13 in dem Wunsche richtet, C. moge

den Einfluss, den er durch seine Stellung be-

sitzt, fur die Zurilckrufung Ovids geltend machen.

Ovid nennt ihn seinen treuen und teuren Freund

(v. 1 und 2 ; vgl. auch v. 44), mit dem er durch

das Band gemeinsamer Bestrebungen verkniipft

sei (v. 43). Dass Ovid damit auf Dichtungen des

C. hindeutet, beweist v. 11—12, welche eine An-

spielung auf ein Epos des C. Aber Hercules ent-

halten. Wegen seiner Heracleis erwahnt ihn Ovid

auch im Dichterkatalog (ex Pont. IV 16, 7—8).

Die auffallende Ahnlichkeit dieser Stelle mit

trist. Ill 5, 42 und die Anrede care, die sich

ubereinstimmend es Pont. IV 13, 2 und trist.

Ill 5, 17 findet, hat Veranlassung gegeben, dass

auch trist. HI 5 nahezu einstimmig dem C. zu-

gewiesen wird. Dagegen hat die weitergehende

Vermutung von Lore ntz (De amicorum in Ovidii

Tristibus personis, Diss. Leipz. 1881, 46f.), dass

auch trist. Ill 4 an C. gerichtet sei, weil v. 1

der Adressat gleichfalls care genannt wird, bei

Schulz (Quaestiones Ovidianae [Diss. Greifsw.

1883] 7, 1) und beiGraeber (Untersuchungen iiber

Ovids Briefe aus der Verbannung, Gymn.-Progr.

Elberf. 1884, 12) Widerspruch gefunden. Ebenso-

wenig gilt trist. I 9 dem C, wie Lore ntz (a.

0. 47f.) vorschlug (vgl. Schulz a. 0. 5, 1 und

Graeber a. 0. 11, 2, wo vor allem auf die zeit-

lichen Schwierigkeiten hingewiesen wird).

[Gensel.]

10 2) Cams erhielt (vermutlich 93 oder 94) den

goldenen Olivenkranz beim albanischen Dichter-

wettkampt' (Mart. IX 23. 24). Identisch mit dem

Gatten der Norbana ebd. VII 74, 7 und dem in

IX 54 Angeredeten? [Skutsch.]

3) Carus, Arzt Mart, X 77 (vgl. Friedlan-

ders Anm.).

4) Carus s. Aemilius Nr.38,Iulius,Iunius,

Mettius, Popilius, Salvius, Seius.

5) Carus, romischer Kaiser 282—283 n. Chr.,

20 M. Aurelius Carus, s. Aurelius Nr. 77.

6) Carus, Cognomen des C. Popilius Carus

Pedo, cos. suff. 148 (?) n. Chr. [Groag.]

Carusadius mons, vielleicht der alte Name
des Karst, wenn auch xrp Kaqwoadiq) oqu bei

Ptol. Ill 1, 1 schwerlich richtig uberlieiert und

vielmehr rdi Ko.Qova.yxa oqei zu lesen ist. Vgl. die

Anmerkung C. Mullers zu Ptol. II 13, 1. HI

1,1 undPartschim Artikel AlpesBd. I S. 1604.

[Ihm.]

30 Cams yicus, auf der Strasse von Claudio-

polis nach Ancyra, 30 Millen von Cratia, Itin. Ant.

200, 6. Die Vermutung Cramers (Asia minor

I 214), dass es vielleicht identisch sei mit Kane

(Xen hell. IV 1, 20) ist sehr unwahrscheinlich.
[Ruge.]

Carutius, bei Macrob. I 10, 14. 17 verderbte

Lesart fur Tarutius (s. d. und o. Bd. I S. 132).

[Munzer.]

Casae. Ortsbezeichnung, namentlich in Africa

40 haufig. 1) Ortschaft in Africa, Provinz Byzacena,

CIL VIII 270 vgl. p. 45.

2) Ortschaft in Numidien , mit Stadtrecht,

(municipium Gasensium), an der Stelle des heu-

tigen Madher (el-Maader, Station der Eisenbahn

von Constantine nach Batna), wenig nOrdlich von

Lambaesis, nach Ausweis der dort gefundenen In-

schrift CIL VIII 4327. Vermutlich identisch mit

einer der folgenden Ortschaften dieses Namens.

3) Casae Bastaknses, Ortschaft in Africa, von

50 der ein Bischof im J. 411 genannt wird (Coll.

Carthag. c. 188, bei Mansi Act. conciL IV 141

= Migne XI 1330). [Dessau.]

4) Ad Casas Caesarianas sive ad Fines*

Station der Via Clodia (Cassia) zwischen Plorentia

und Arretium, je 25 mp. von beiden entfernt,

also etwa in der Nahe von Figline oder S. Gio-

vanni Valdarno. [Hulsen.]

o) Casae Calanae, Ortschaft in Numidien, von

der Bischefe im J. 411 (Coll. Carth. c. 133, bei

60Mansi Act. concil. IV 217 = Migne XI 1309:

episeopus loci Casensis Calanensis) und im J. 484

(Bischofsverzeichnis aus diesem Jahre, in Halms
Victor Vitensis, Num. nr. 43 : Casensicalamnsis)

genannt werden.

6) Casae Calventi, Ortlichkeit an der Kiiste von

Mauretania Caesariensis , zwischen Caesarea und

Icosium (Algier), 32 Millien westlich von diesem.

Itin. Ant. 15.
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T) Casae Favenses, Ortschaft in Africa, Bischofs-
sitz (Coll. Carth. vom J. 41] c. 204, bei Mansi
Act. concil. IV. 155).

8) Casae medianae, Ortschaft in Numidien, von
der Bischof* im J. 411 (Coll. Carth. c. 135. 198,
bei Mansi Act. concil. IV 121. 148) und zur Zeit
der Vandalenherrschaft (Victor Vit. II 101. Not.
Num. nr. 29, in Halms Victor Vitensis p. 65)
genannt werden.

9) Casae Nigrae, Ortschaft in Numidien, deren 10
Bischofe im J. 411 (Coll. Carth. c. 149. 157, bei
Mansi Act. concil. IV 128. 129) und im J. 484
(Not. Num. nr. 58) erwahnt werden. Verschieden
von den Casenses Nigrenses waren die Nigrenses
maiores, da diese im J. 411 einen eigenen Bischof
hatten (CIL VIII p. 276).

10) Casae Silvanae, Ortschaft in Africa, Bi-
sehofssitz (Coll. Carth. vom J. 411 c. 198, bei
Mansi Act. concil. IV 147).

Westspitze des Palatins warden Hiitten aus Flecht-
werk mit Strohdaeh gezeigt, als Wohnstatte des

Stadtgrunders. Die capitolinischeerwahnen Vitruv.
II 1, 5. Seneca controv. II 1, 4. Conon narr.

48, die palatinische Dionys. I 79. Cass. Dio XLVHI
43. Not. reg. X. Vgl. Jordan Top. I 2, 51.

Visconti-Lanciani Guida del Palatino 15. 16.

Gilbert I 48. Ill 398. [Hulsen.]

Casca s. Servilius.
('ascantuiii, Stadt in Hispania citerior. Die

Casoantini werden zuerst im sertorianischen Krieg
neben Graccurris und Calagurris genannt (Liv.

frg. 1. XCI). Die iberischen Miinzen mit der

Aufschrift caisead werden mit grosser Wahrschein-
lichkeit ihnen zugeteilt (Mon. ling. Iber. nr, 59).

In den Listen des Agrippa und Augustus er-

scheinen die Cascanlenses— dies ist die rSmische,
Casoantini wohl die griechische Form — als

municipium Latinvrum veterum (Plin. HI 24);
11) Casae villa Aniciorum, Ortlichkeit der 20 und so steht auf den rOmischen Miinzen mit dem

africanischen Kiiste (Prov. Tripolitana), 28 Millien
westlich von Sabrata, Itin. Ant. 61. [Dessau.]

Casama (Tab. Peut. Not. dign. or. XXXII
10 = 25. Ptol. V 15, 24 Kdoaua, var. Kioafia),
Ort in der syrischen Landschaft Palmyrene, Mili-

tarstation (equites sagittarii indigenae) im Ge-
biet des Dux Phoenicis an der Strasse von Da-
mascus nach Palmyra zwischen Adamana (? Nebk)
und Cehere in der Mitte. Der Richtung des Weges
nach diirfte es etwa an der Stelle des heutigen 30
Dorfes Dgr Atije gelegen haben. Mit dem Ca-
stell Kal 'at Kasam im Hauran kann es nach den
Angaben der Tab. Peut. nicht zusammengestellt
werden (so Riess Bibelatlas), vgl. Mori tz Abh.
Akad. Berl. 1889, 20f. [Benzinger.J

Casani (Var. Oasani), ein Volk an der Gold-
kiiste Arabiens (Plin. VI 159), ubi auri metalla,
von Sprenger (Alte Geogr. 43 und 52) mit den
Kaaoavix&v X">ea des Ptolem. VI 7, 6 und den
raaavSeTg des Agatharch. 96 und laaavSai des 40
Diod. Ill 45, sowie mit den Ghassan der arabischen
Geographen identificiert , wogegen sie Glaser
(Skizze Arabiens II 31) mit den Djazan (Gazan)
zusammenstellt. [D. H. Muller.]

Casara, Insel im persischen Meeibusen an
der Grenzscheide von Karmania und Persis, Tab.
Peut. und Geogr. Rav. p. 390, 1 zwischen Organa
und Cataga (s. Kataie). Die Pilotenbiicher

geben im Bereich der Banke von Bardistan nflrd-

Kopf des Tiberius municipium Cascantum (Mon.
ling. Iber. nr. 59 a). Es lag an der rOmischen Strasse

zwischen Caesaraugusta und Graccurris (Itin. Ant.

392, 2); in dem dort liegenden kleinen Ort Cas-
cante ist der alte Name erhalten. [Hiibner.]

Cascellianum indicium (Gai. IV 166 a. 169),
ein Rechtsmittel innerhalb des rOmischen Inter-

dictenverfahrens , in dem es einen wichtigen Be-
standteil bildete. S. Interdictum und u. S. 1635.

[Leonhard.]

Cascellius. 1) Giiteraufkaufer und beson-

derer Kenner der auf diese Geschafte beziiglichen

Rechtsverhaltnisse in sullanischer Zeit (Cic. Balb.

45, daraus Val. Max. VIII 12, 1). Vermutlich
ist er der Vater des bekannten Juristen A. Cas-

cellius (Mommsen Herm. XV 114, 3) und fflhrte

dann, da dieser ohne Zweifel der im SC. de Oro-

piis (IGS 1413, 13) erwahnte Senator ist, eben-

falls den Vornamen Auhts; s. Nr. 4. [Munzer.]

2) Cascellius, Zahnarzt, bei Mart. X 56, 3;

flngierte PersOnlichkeit ebd. VII 9. [Stein.]

3) Serfgia) Cascellius, [quattuorjvir
viarum cur(andarum), tr(ibunus) milit(um) le-

gfionisj VIII., [qujaest., pr(aetor), [praef. fru]-
menti dandi, [procos. pjrovinc. Siciliae, CIL
IX 3666 Marsi Marruvium. [Groag.]

4) A. Cascellius A. f. Rom(ilia tribu), rtmi-

scher Jurist. Vielleicht war er ein Sohn des bei

Cicero (p. Balbo 45; vgl. Val. Max. VIII 12, 1)
lich vom Mundungsgebiet des Chor-Ziyaret (= Si- 50 erwahnten Respondenten Nr. 1, eines Zeitgenossen
takos, Sitioganus, s. d.), also an jener Kusten
strecke, deren Creeks und Mangrovebuschwerk
Nearchos bei Theophrast. hist, plant. IV 7, 3—6
lebensvoll schildert, eine langgedehnte Sandinsel
Omm el-Qasar (vgl. arab. qasdr ,Felsbank') an;
ganz in derselben Gegend vermerkt bereits der
italienische Reisende Caspar Balbi eine Insel Casar.

[Tomaschek.]
Casarea (auf der Chersonnesos Tracheia) s.

des Augurs Scaevola: denn dass er selbst hier

nicht gemeint sein kann, ergiebt sich daraus, dass
Scaevola zwischen 668 - 88 v. Chr. und 672 = 82
v. Chr. gestorben ist, zu welcher Zeit unser C.

aber noch in sehr jungem Alter gestanden haben
muss. Zuerst wird C. in dem SC. de Oropiis

(Mommsen Herm. XX 268ff. Dittenberger
IGS 413) Z. 13 als Mitglied des consularischen

Consiliums genannt. ]>a diese Ratsmanner in der
K as area. 60 Rangordnung der Senatsliste aufgefuhrt werden

Caga Rimoniana (fruher Rwvnviana gelesen), (Mommsen 278) und vor C. (nr. 13) Cicero (nr. 8)
Ortlichkeit an oder in der Nahe der Kiiste Tri
politaniens, zwischen Leptis Magna und Macoma-
des maiores, 25 Millien von Tubactis, Tab. Peut.;
vgl. Tfssot Geogr. comp. de l'Aft. II 229.

[Dessau.]

Casa Romnli in Rom. Sowohl auf dem Ca-
pitol, im Bezirk des Iuppitertempels, wie auf der

Pauly-Wissowa III

erscheint, dieser aber im J. 679 = 75 Quaestor war,
so muss C. die Quaestur zwischen 679 = 75 und
681 = 73 verwaltet haben. Er muss demnach spa-

testens urn 650 =104 geboren sein. Ein weiteres

Lebenszeichen begegnet in einer Erzahlung bei Ma-
crob ius (II 6, 1), wo ein Witzwort von ihm iiber

P. Vatinius und dessen im J. 698 = 56 (Cic. p. Sest.

52
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133f. ; in Vat. 37) veranstaltete Gladiatorenspiele

erwahnt wird. Unter den Triumviri) erscheint

C. als Praetor urbanus. denn nur so lasst sich

die Erzahlung des Valerius Maximus (VI 2, 12)

verstehen: nultius aut gratia aut auetoritate cont-

pelli potuit, ut de aliqua earum rerum quas
triumviri chderani formulam component , hoc

animi iudicio imiversa eorwm benefleia extra

omnem ordimm legum pom-ns (bei den betieficia

kOnnte beispielsweise an die Landanweisungen
der Triumvirn an ihre Veteranen gedacht werden,

so dass also C. die formula petitoria venveigert

hatte, wenn jemand 'eine solehe Verleihung als

Grund seines Eigentumserwerbes anfiihrte). Auch
das doch wohl ohne Zweifel auf ihn zuriickgehende

Iudicium Cascellianum bei Gaius (IV 166 a. 169;

vgl. dariiber Lenel Ed. perp. 379. Karlowa
II 344) setzt seine Praetur und zwar die stadtische

voraus (vgl. Dirksen 440f. 446f. mit einem merk-

wiirdigen Versuch der Erklarung des Namens.
Karlowa I 487f. Kriiger 67, 68). Schon hier-

nach muss die Erziihlung des Pomponius (Dig.

I 2, 2, 45: fuit autem quaestorius, nee ultra

proficere voluit. eum Mi etiam Augustus eon-

sulatum offerret) in ibrem ersten Teil als unrichtig

erscheinen. aber sie ist auch an sich wenig glaub-

haft, da Augustus doch keinesfalls zu Gunsten

des C. von der gesetzlichen Amterfolge Abstand
genommen haben wird {vielleicht ist zu lesen

praetorius). Die letzte Spur seines Lebens fmden
wir in der Ars poetica (371) des Horaz, wo er

alsBeispiel eines beruhmten Juristen seinen mittel-

m&ssigen Berufsgenossen gegen Sbergestellt wird.

Das konnte natiirlich nur bei Lebzeiten oder bald

nach dem Tode des C. geschehen, als sein An-

sehen nicht nur bei Fachmannern sondern bei aller

"Welt lebendig war. Die Abfassungszeit der Ars poe-

tica ist sehr bestritten (Teuffel R. L.-G. § 239,

7) : wenn es richtig ist, dass sie erst den letzten

Lebensjahren des im J. 746 = 8 gestorbenen Dich-

ters angehort, so wurde sich daraus fur C. ein Alter

von mehr als 80, vielleicht 90 Jahren ergeben. Mit
alien diesen Daten stimmt, dass er von Pomponius

(45) zu einem Zeitgenossen des Trebatius und der

Schuler des Ser. Sulpicius gemacht und auch von

LabeooftmitOfiliusund Trebatius zusammen citiert

wird (vgl. auch Amm. Marc. XXX 4, 11: Treba-

tium et Gascellium et Alfenum) und dass er sich

(bei Val. Max. VI 2, 12) zur Zeit der Triumvirn

als alten kinderlosen Mann bezeichnet.

Als C.s Lehrer in der Jurisprudenz nennt Pli-

nius (n. h. VIII 144) einen im fibrigen unbekann-
ten Volcatius, Pomponius (45) dagegen berichtet

:

Aulus Cascellius Quintus Mucins Volusii audi-

tor, denique in illius honorem testamento Pu-
blium Murium nepotem eius reliqirit lieredem.

Dass der Satz (wahrscheinlich durch ungeschickte

Streichungen der Compilatoren) verderbt ist, liegt

auf der Hand. Zunachst scheint es geboten, Vo-

lusii durch Voleatii zu ersetzen. Im iibrigen

findet von den vielen Verbesserungsversuchen heute

der von Mommsen (A. Cascellius Quinti Mud
auditoris Voleatii auditor; vgl. Herm. XV 114,

3) am meisten Anklang. Aber abgesehen von
der (wie Mommsen selbst einraumt) verzwickten

Wortstellung erklart diese Fassung nicht die Erb-
einsetzung des Enkels des Q. Scaevola : diese setzt

ein personliches Verhaltnis voraus. Mommsens

Auffassung, C. habe den Preund seines Vaters

ehren wollen, iibersieht, dass bei Cicero p. Balbo
45 (vgl. oben) der Augur Scaevola als Freund
des alteren C. genannt ist, wahrend es sich

hier um den Pontifex handelt. Andrerseits kann
man gegen die Annahme, dass C. des letzteren

Schiller gewesen sei, heute nicht mehr die Alters-

verhaltnisse anfiihren : seit dem SC. de Oropiis

(s. o.) wissen wir, dass C. bei Scaevolas Tode
10 (672=82) mindestens 22 Jahre alt war, also ihn,

wenn auch nur wenige Jahre, sehr wohl noch

gehort haben kann. Demnach ergiebt sich als

ungezwungenste und von der Uberlieferung am
wenigsten abweichende Lesart: A. Cascellius

Quinti Mueii et Voleatii auditor; vgl. Zimmern
299, 15. Teuffel in Paulys R.-E. V 188f. Dirk-
sen 439f. Kriiger 67, 66. Was Pomponius (45)

zu C. und seiner Zeitgenossen Charakteristik an-

fuhrt {Irebatim peritior Cascellio, Gaseellius Tre-

20 batio eloquentior fuisse dieitur, Ofilius utroque

doctior), konnen wir nicht nachpriifen. Wenn
neuerdings Ferrini es witernornmen hat, den C.

lediglich als geschickten Advokaten hinzustellen,

der die Fortechritte der Wissenschaft seiner Zeit

nicht kannte oder wenigstens nicht beriicksichtigte,

so kann dies Urteil nicht als zutreffend anerkannt

werden. Uberhaupt ist es misslich, auf Grund
des geringen auf uns gekommenen Materials (15

Fragmente) eine solehe Abschatzung zu wagen.
30 Auch iiber C.s rednerische Begabung ist nichts

naheres bekannt : dass er in Ciceros Brutas nicht

erwahnt ist, mag seine Ursache in der grund-

satzlichen Ausschliessung der Lebenden aus diesem

Buche (§ 231) haben. Fiir seinen persOnlichen

Charakter ist die Dankbarkeit gegen seinen Lehrer

Q. Scaevola (s. o.) und der Humor, der sich in

den verschiedenen von ilim uberlieferten Witz-

worten ausdrilckt (Quint. VI 3, 87. Val. Max. VI
2, 12. Macr. II 6, 1—2) ebenso bezeichnend wie

40 der Freimut , den cr den Triumvirn gegenuber

bewies (Val. Max. a. a. O.: perieulose contumax.
Macr. a. a. O. : urbanitatis mirae libertatisque).

Juristische Schriften des C. waren schon zu Pom-
ponius Zeiten nicht mehr vorhanden (§ 45) ; dass

er solehe verfasst hat, wird aus einem Citat des

Labeo (Dig. XXXIII 4, 6, 1: deberi ei legatum

Ofilius Cascellius et Servii auditores rettulerunt)

wahrscheinlich. Auf uns gekommen sind eine

Reihe von Citaten (Lenel Pal. I 107ff. Bremer
50 Iurispr. antehadr. 370ff.), die grOsstenteils (sicher

frg. 1—10, wahrscheinlich auch 11 und 12, viel-

leicht auch 13) auf Labeos libri posteriores (Bd.

I S. 2552ff.) zurflckgehen. Ausserdem nennt Pom-
ponius (45) einen liber bene dictorum. Wir diirfen

darin nicht eine Sammlung hervorragender Re-

sponsen des C. vermuten (so Ferrini 398. Voigt
R. R.-G. I 249, 56), denn es fehlt jeder Anhalt
fiir eine solehe Bedeutung von bene dicta. Dies

Buch gehoYt vielmehr in die Klasse der im Alter-

60 turn so beliebten Sammlungen von Ausspriichen,

namentlich Witzworten bekannter Manner (ajio-

(frd-fyfiara, vxo/tvrjfiaTa, yvcouoXoyiat
, facete dicta,

ioci, ineptiae; vgl. Susemihl Alex. Litt.-G. I

141. 486ff. 492. II 159. Teuffel R. L.-G. § 121,

5—6. 191, 2. 195, 5. 244, 2. Jordan Rh. Mus.
XIV 261ff. Sanio Varroniana 266, 398. C.

Schmidt De apophthegmatum quae sub Plutarchi

nomine feruntur collectionibus. 1879). Selbst-

-verstandlich riihrte diese Sammlung nicht von C.

selbst her: wir haben uberhaupt kein Beispiel,

dass jemand seine eigenen Ausspruche verSffent-

licht habe. Ob die bei Val. Max. VI 2, 12.

Quint. VI ^3, 87. Macr. II 6, 1 erzahlten Anek-
doten aus dieser Sammlung stammen (was Kriiger
67, 71. Bremer 375f. verneinen), muss dahinge-
stellt bleiben.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. B.
Priv.-R. I 299f. Dirksen Hinterl. Sehr. II 435ff. 10
Teuffel R. L.-G. § 207, 4. Mommsen Herm.
XV 144. XX 281f. Karlowa R. R.-G. I 487f.
Kruger Quell, und Litt. d. R. R. 67. Ferrini
Rendiconti del R. Ist. Lombardo Ser. II Bd. XIX
395ff. Bremer Iurispr. antehadr. I 368ff.

[JOrs.]

5) M. Cascellius, rOmiseher Kaufmann in Asien
695 = 59 (Cic. ad Q. fr. I 2, 5). [Miinzer.]

Cascus, Cognomen des Cn. Pedius Cascus,
cos. suff. 71 n. Chr. mit Caesar Domitianus. 20

[Groag.]

Caseboung , Gotten)ame auf einer Votiv-
inschrift, gefunden bei Trn (Grenze von Moesien
und Thrakien), CIL m 8256 Saneto Casebono
sacrum pro salutfej imp. M. Antonini [A]u[g.j
Felieissimus. Bormann (Arch.-epigr. Mitt. X 53)
erinnert an das thrakische Castell Kamflovcov, Pro-
kop. de aedif. IV 11 p, 306 Bonn. [Ihm.]

('aseus s. Kase.
€asia. 1) Casia oder cassia und cinnamo- 30

mum oder emnamum sind Zimtarten der Gat-
tung Cinnamomum. Heute kommen besonders fol-

gende Arten in Betracht: 1) Cinnamomum zeyla-

nicum Breyne kommt in 25 cm.— 1 m. langen,
doppelt gerollten Rohren von Papierstarke, deren
meist 8—10 ineinander stecken, in den Handel;
er hat aussen eine blasse, braunlichgelbe Farbe
mit zahlreichen weissen, glanzenden Langsstreifen,
einen sehr gewurzhaften, aber silssen Geschmack
und angenehmen Geruch. Beim Zerbrechen biegen 40
sich die Stiicke erst, um dann zu zersplittem,
aus dem kurzfaserigen Bruche ragen zablreiche
weisse Bastbundel hervor. Die in frischem Zu-
stande fast weissliche Farbe der Rinde geht erst

beim Troeknen in Braun fiber. Er hat auf Cey-
lon den urspriinglich dem Sanskrit entnommenen
Namen kwundlm (Lassen Ind. Altertumskunde
12 1867, 329 A.). Der beste Ceylonzimt wird
heute von kultivierten Zimtbuschen gewonnen, so

dass er, ehe er einer rationellen Pflege unterworfen 50
wurde , nicht ganz dieselbe Giite gehabt haben
mag (Fluckiger Pharmakognosie2 1883, 571).
Doch eine Zeit lang muss trotzdem der Ceylonzimt
durchaus der beste gewesen sein. Denn Garcia ab
Horto, Arzt in Goa, welcher den Chinazimt gar
nicht einmal kannte, sagt (Aromatum apud Indos
nascentium historia latine ed. a Carolo Clusio 1568
p. 79), dass zu seiner Zeit, d. h. um die Mitte des
16. Jhdts., der Zimt von Ceylon der beste sei und,
obwohl nicht teuer (p. 78)^ doch im Preise von 60
10 aurei, wohl = ca. 100 M., fiir 100 librae —
45,9 kg., der von Malabar aber nur von 1 aureus
fiir 400 librae stehe. Es wird daher auch can-
nella{7Amt) yon Ceylon gewesen sein, von welcher
im J. 1496 zu Mailand 100 libbrae = 76, 2 kg.
nach heutigem Gelde 51, 84 Lire kosteten, wah-
rend von der cassea lignea (Malabar-, Java- und
Chinazimt?) die libbra nur 43 Cent, und von der

cassia fistola (= Cassia fistula L.) gar nur 14 Cent,
kostete (Magaldi eFabris Annali di statistics

ser. 2 a, vol. Ill 1878, 102) und heute nach R.
Sigismund (D. Aromata 1884, 25f.) das Kilo-
gramm besten ceylonischen Zimts 6 M., des chine-

sischen 1,75 M. kostet. Die schlechtere Sorte des
gegenliberliegenden Festlandes ist nur eine Varie-
tat dieser Art. 2) Cinnamomum cassia Blume be-

steht meist aus einfach oder doppelt eingerollten

und nicht in einander steckenden , etwa 40 cm.
langen Rohren von gelbbrauner Farbe, die viel

dicker sind und bei starkerem Geruch keinen so

stark aromatischen Geschmack haben wie der ceylo-

nische Zimt. Der Bruch ist nicht faserig Diese
Art, mit geringerer Sorgfalt gepflegt, findet sich

im Siidosten Chinas, in Annani, Cochinchina, auf
den Philippinen und Sundainseln. Wohl erst seit

1870 kommt auch aus China ein ganz vorziig-

licher, ungeschalter Zimt von braunlicher bis hell-

grauer Oberflache in den Handel, dessen Herkunft
nicht bekannt ist (Fluckiger a. O. 557), welcher
aber dem Cinnamomum zeylan. ziemlich nahe
stehen soil (Erdmann-Ktfnig-Hanausek
Grundriss derallgemeinenWarenkunde 1895, 300).

3) Cinnamomum Burmanni Bl. von Siidwestchina
und Sumatra bildet dicke, dunkelbraune , 50—
80 cm. lange , diinne , spiralig gerollte

, gewOhn-
lich auch mit graugranlichem Kork iiberzogene,

auch Holzkassia genannte Rohren, die noch schwa-
cher an Geschmack und etwas pfefferahnlich sind.

4) Einige in den ostbengalischen Khasyabergen
und auf Japan wachsende, wenig aromatische
Arten. Von wo aber der Export des Zimts im
Altertum und selbst im Mittelalter stattgefunden
hat, unterliegt noch manchem Zweifel. Die Grie-
chen und R8mer sind schwerlich selbst bis Ceylon
oder gar China gelangt, und die Zwischenhandler,
besonders die Araber, haben wohl absichtlich die

Herkunft zu verdunkeln gesucht (vgl. Herod. HI
110. 111. Plin. XII 85). Garcia (a. O. I cap. 15)
will auf Grund seiner fast dreissigjahrigen Er-
fahrung auf Goa beweisen, dass bis auf seine Zeit

trotz der verschiedenen Benennungen der Zimt
(camlla) wescntlich von Ceylon, Malabar und Java
gekommen sei. Er heruft sich dabei unter ande-
rem auch auf Annalen in Ormuz, welche berich-

teten , dass ehemals vierzig Schiffe chinesischer
Kaufleute zu gleicher Zeit dort eingetroffen seien

;

diese hatten einen Teil ihrer heimischen Waren
in Malakka verkauft, von hier verschiedene Pro-
ducts nach Ceylon und Malabar gebracht und von
hier vortrefflichen Zimt von Ceylon und minder-
wertigen von Malabar und Java nebst andern
Droguen nach Ormuz oder an die arabischeKiiste;
befragt, woher diese Aromata seien, hatten sie,

um den Wert ihrer Waren zu erhohen, jene Mar-
chen ersonnen, von welchen Herodotos berichte.

Aus diesem, doch nur vereinzelten Bericht schliesst

er dann, dass die (damals jedenfalls arabischen)
Bewohner von Ormuz deshalb den Zimt darchini
genannt hatten, was in der persischen Sprache
chinesisches Holz bedeute, ihn aber in Alexandreia
unter dem Namen cinnamomum, gleichsam amo-
mum aus China, verkauft hatten; dem minder-
wertigen Zimt aber aus Malabar, wo er zu seiner

Zeit cameaa genannt werde (S. 75), und aus Java
hatten jene den Namen gegeben, welchen er auf
Java habe, namlich caismanis, welcher malavisch
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siisses Holz bezeichuc; aus letzterem hatten die Hafun, seit etwa dem J. 2500 v. Chr. sich holten

Griechen das "Wort eassia gemacht. Auch Sigis- (Schumann 4. 7). Im Hehraeischen heisst das
mund (a. 0. SO) glaubt, dass der Zimt zuerst Wort fe^'aA (Ps. 45, 8; vgl. Job 42, 14) \mikiddak
von den Chinesen in den Verkehr gegeben sei, (Exod.30, 24. Ezech. 27, 19), Schumann 11. Doch
ohne behaupten zu wollen, dass er auch in China braucht kex-i'ah nicht vom agyptischen lehisit ab-

fewachsen seinmiisse; doch glaubt er auch nicht, geleitet zu sein, wie Schumann annimmt, son-

ass der Zimt in spaterer Zeit nur von Ceylon dern scheint direct aus kei-schi hervorgegangen
gekommen sei , da kem alterer Schriftsteller bei zu sein ; denn die Bewohner des arabischen Aden
der Erwahnung Ceylons von ihm spreche. Immer- brachten die kiddah nach Tyrus (Ezech. a. a. 0.).

hin neigt er zu der Annahme , dass Ceylon den 10 Sehr viel schwieriger ist dagegen die Herleitung
meisten Zimt zur Ausfuhr gebracht habe, indem des Woites xiwd/j.co/iov. Die von Fliickiger
er vermutet, dass die sagenhafte Insel Panehaia, versuchte Herleitung aus dem Agyptischen von
wo das einnamum wuchs (Ovid. met. X 308), kaina-maa weist Schumann (11) zuruck, da
Ceylon gewesen sei, aber die Ausfuhr des Zimts jenes Wort falsch gelesen sei. Ebenso wenig will

von hier geraume Zeit vor und nach Plinius Zeit er einen Zusammenhang mit dem malayischen
nur unter grosser Beschrankung gestattet gewesen kulit mania = siisse Rinde anerkennen. Doch
sei (S. 29. 164 unter Berufung auf Diod. V 46. das malayische Wort wird auf die verschiedenste
Plin. XII 89. 93. Theophr. h. pi. IX 5, 2). Weise angegeben: von Garcia(75) als cats manis,
Fliickiger weiss zwar, dass der Zimtbaum auf von Rediger (Gesenius-Rodiger Thes. ling.

Ceylon bis in die hOchsten Bergwalder in Menge 20 hebr. et chald. add. Ill 1853) kainamanis , von
wachst (a. 0. 564), dass man dies auch schon Lassen (a. 0. 330) kashumanis , von Muss-
am Ende des Mittelalters gewusst und daher viel Arnolt (Transactions of the american philol. assoc.

Kinde ausgefilhrt hat (570), kommt aber zu dem XXIII 1892, 116) und von H. Lewy (D. semit.

Schluss, dass die grosse Menge des auf den Welt- Fremdw. im Griech. 1895, 37) kajii manis. In
markt gelangenden Zimts gewiss zu alien Zeiten Wahrheit heisst es heute kdjoe (sprich kajii) manis
chinesisehen Ursprungs gewesen sei (571). Er — siissesHolz (BadingsNeuesWorterb.d. dtschn.,

meint, dass das Zimtgeschaft fiir die Portugiesen malayischen uud holland. Spr. 1894). Nur von
nicht sehr einladend gewesen sein k6nne, da sie diesem Worte kann nach dem Stande unseres
zwar im J. 1505 nach dieser Insel gekommen, Wissens xiwdfico/iov durch phoinikische Vermitt-

aber erst spat (1517 !) zu einem Angriffe auf Cey- 30 lung abstammen. Schumann (11) dagegen leitet

Ion ubergegangen seien. Auch beruft er sich auf sowohl xtwdftw/tov als das hebraeische kinnamon
die Angabe Barbosas vom J. 1516, dass der gute (Exod. 30, 23. Pro v. 7, 17. Cant. 4, 14) vom
Zimt auf Ceylon wenig wert, obgleich viel besser hehraeischen kaneh (Jes. 43, 24. Ezech. 27, 19;
sei als der malabarische. Doch konnte ja immer- vgl. Exod. 30, 23. Jer. 6. 20), welches er fiir eine

hin damals der Zimt trotz seiner Giite von den Zimtsorte erklart, ab; die Silbe mon finde sich

Einwohnern Ceylons nicht recht verwertet worden auch wieder bei atpvoq/Mov (eine Sorte xaooia bei

sein . wahrend bald nach der Besitznahme der Diosc. 1 12) statt ayvai} (aavyt) beim Anon, peripl.

Insel durch die Portugiesen nach Garcia (a. 0. mar. Erythr. 12), cassamum (xdoaaftov bei Pni-

77) wenigstens nach Portugal nur ceylonischer lostorg. Ill 4. Paul. Aeg. VIT 3, cassamu im Corp.
Zimt gelangte und der chinesische iiberhaupt un- 40 gloss, lat. Ill 537, 50. 545, 4. 556, 55 = semen
bekannt war, ja Zimt von Malakka nach China balsami) statt xaaaia; zu verglcichen sei auch
gelangte (78). Ebenso gut konnte dann wohl aber xdqbafxov (welches aber etwas anderes als xaq-
auch der Zimt in friiheren Jahrhunderten Absatz odfimjiov war). Zunachst aber bezeichnet das
gefunden haben. Zu demselben Resultat wie hebraeische kaneh wohl keinen Zimt, sondern ent-

Fliickiger gelangt K. Schumann in seiner weder den gemeinen Kalmus (Gesenius-Buhl
ausserst wertvollen Abhandlung ,Kritische Unter- Hebr. u. aram. HandwGrterb. 1895) oder nach
suehungen fiber die Zimtlander' vom J. 1883 (Er- Royle eine Andropogonartrlndiens (A. E. Knight
ganzungsheft 73 zu Petermanns Mitteilungen). Bible plants and animals 1889, 21). Vor allem

Nach ihm war das Zimtland xaz' e£oy_rjv des Alter- aber miisste das hebraeische kinnamon und das
turns und Mittelalters zweifelsohne China bis zur 50 syrische kunema (Gesenius-Rediger a. 0.) aus
Auffindung des Gewiirzes in Ceylon (52f.), welche dem Griechischen entlehnt sein. Aber die Grie-

erst fur die Zeit zwiscben 1325 und 1349.sicherver- chen lernten ihr xtvvdfiw^iov von den Phoinikeni
biirgt sei (49). Tomaschek (oben Bd. II S. 1211) kennen (Herod. Ill 111). Dagegen kann die An-
vertritt einen ahnlichen Standpunkt. Von den sicht Schumanns richtig sein, dass in den agyp-
fiir den Zimt gebrauchlicben Benennungen scheint tischen Recepten fiir das Raucherungsmittel Kyphi
denn xaoia mit Sicherheit auf China als seine Zimt unter dem Namen kannu (8) und kanen (12)
Heimat hinzuweisen. Heute heisst hier die Rinde vorkomme , da sich der Zimt zwar nicht in den
kei-schi (Zimtzweig), was fast wie kesi klingt; Kyphirecepten des Dioskorides (I 24) noch des
fiir den Baum finde't sich schon urn das J. 2700 Plutarchos (Is. et Osir. 80), wohl aber des Rufus
v. Chr. der Name kuii in einem Krauterbuche 60 Ephesius (bei Gal. XIV 118) flndet, und zwar bei
(Schumann a. 0. 7); die Hauptstadt der sQd- letzterem sowohl xtrrd(io}fiov als xaoia, bei Orei-
lichen Provinz Kuang-si heisst Kwei-Lin: die nord- basios (synops. Ill 220) xaoia ovmyt; daneben
lich von dieser gelegene Provinz ist Kwei-tschou soil auch kanii , eigentlich Rohr (13) , daffir ge-
mit der Hauptstadt Kwe'i-jang. Aus dem Worte braucht sein (12). Bei der Einbalsamierung der
kei-schi ist dann das agyptische khisit hervor- Leichen wurde von den Agyptern ein Stoff ge-
gegangen

, womit ein Holz , d. h. der Zimt , be- braucht, welcher von den Griechen teils mit xaofy
zeichnet wird, welches die Agypter aus dem Lande (Herod. II 86), teils mit xtrrdfimnov (Diod. I 91)
Punt-Opone, dem heutigen Guardafui und Ras bezeichnet wird; neuerdings will man denn auch
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Tamarinden- oder C.-Mark (vom chinesisehen Zimt) Was die arabische Litteratur betrifft, so nennt
in den Mumien gefunden haben (Wo nig Die Avicenna (978—1036) in seinem kanun (i. d. rOm.-
Pflanzen im alten Agypten 1886, 387). arab. Au'sg. v. J. 1593, 156) das xiwafica/iov des

Von den Alten wurde als Heimat der C. Ara- Dioskorides (I 13) dar shit, was im Persischen
bien, besonders die Kiiste von der Strasse von chinesisches Holz bedeutet; die xaooia nennt er
Bab-el-Mandeb bis zu der von Ormuz, angesehen saliha (Rinde) und beraerkt von ihr, dass sie aus
(Herod. Ill 110. Theophr. h. pi. IX 4, 2. 7, 2. China ausgefiihrt werde. Auch schon der arine-
Agatharchid. de m. erythr. frg. 97. 101. Artemid. nische Schriftsteller Moses von Chorene im 5. Jhdt.
bei Strab. XVI 778. Strab. ebd. 783. Diod. H weiss, dass darexemc aus China gebracht wird
49. Ill 46. Diosc. I 12. Dionys. Perieg. 939. 10 (Hist, armen. ed. Whiston 1736, p. 367); freilich
Arrian. anab. VH 20. Avien. or. m. 1116. Priscian. bemerkt letzterer wieder, dass die verschiedenen
paraphr. 878. Isid. orig. XVTI 8, 12) oder Aithio- Sorten der C. im gewurzreichen Arabien heimisch
pien, d. h. die heutigen Somalilander (Plin. XII seien. 'Ibn Baitar (1197—1248) teilt (Luc, Le-
95. Anon, peripl. mar. erythr. 8—13. Philostorg. clerc Traite de's simples par Ibn-el-Baitar , No-
ed. Jac. Gothofredus 1643, III 4. Kosm. Indicopl., tices et extraits des manuscrits de la bibl. nat.,
topographia christ; aus den Veterum patram ana- t. XXIII 1. XXV 1, 1877—81) mit, dass die Be-
lecta nova, Venet. 1781, II p. 20 B). Auch Syrien nennung dar sini persisch sei und Chinabaum be-
war wegen seines Reichtums an xaoia beriihmt deute; es gebedavon drei Sorten, den echten, den
(Melanipp. bei Athen. XIV 65 If. Mnesim. ebd. addun oder dar sits, auch echte kirfa genannt,
IX 408 d), doch sollte der Strauch des einnamo- 20 und den Nelkenzimt kirfdt'ol-karanful (Le clerc
mum nicht bis dahin vordringen konnen (Plin. XXV 81). Die Unterscheidung, welche er dabei
XVI 135). Nach einigen kam sie meist aus In- maeht, stent aber in wesentlichem Widerspruch
dien (bei Strab. XVI 782). Pur die Heimat des mit der folgenden fast wortlichen Ubertragung
cinnamomum wird zunachst wieder der genannte des Dioskorides. Auch den Galenos hat er wort-
Teil Arabiens angegeben (Onesikr. bei Strab. XV lich excerpiert ; seine xtwafiwutg, ein schwaches
695. Agatharch. Artemid. Diod. aa. 00. Strab. oder falsches xiwd/xco/iov (XII 26), nennt eine von
XVI 783. XVII 789. Arrian. anab. VII 20. Priscian. Schumann (41) eingesehene Hamburger Hs. des
a. a. 0. 879); von Makata im siidOstlichen Arabien Baitar kirfat 'od-ddr sini; Leclerc bezeichnet
gelangte es nach Assyricn (Arrian. Ind. 32, 7); sie als dar sua. Die C., von ihm in der Ein-
oder das genannte Aithiopien gait als Heimat 30 leitung saJeM genannt (Leclerc XXV 272. Schu-
(Onesikr. a. a. 0. Eratosth. bei Strab. XVI mann 41), beschreibt er genau nach Dioskorides;
769. Artemid. "ebd. 774. Strab. n 95, vgl. I 63. sie stamme aus Arabien. Wie jener (1 12) unter-
II 72. 114. 119. 132. Plin. XII 86, vgl. VI 174. scheidet er nach 'Islmk 'Ibn Amran (t zwischen
Ptolem. IV 7, 34. Solin. 30, 30. Philostorg. a. 903 und 906) die aim, blastos mosulttis, dsufi,
a. 0. Isid. ong. XVII 8, 10) oder Indien (Apul. kittu, dakiir und gtzir (bei Dioskorides falschlich
flor. I 6. Isid. a. a. 0.), speciell das sudliche von Kiihn 'Qiyiq in den Text gesetzt). tfbrigens
Indien (Onesikr. a. a. 0.) oder die Gipfel des bemerkt Garcia, dass die casia lignea (d. h. der
indischen Kaukasus zwischen Hyphasis und Ganges dickere Zimt nach S. 73) von den Arabern, Persern
(Philostr. vit. Apollon. Ill 4, 1). Dionysos sollte und Indem salihaeha, qmrfaa oder querfe aber
nach seinem Siege iiber Indien und den ganzen 40 von den Arabern jede Art von Zimt genannt werde
Osten zuerst erbeutetas einnamum dem Iup- (74. 75). Im allgemeinen aber sind nach Schu-
piter geweiht haben (Ovid. fast. Ill 731). Vogel mann die Kenntnisse der arabischen Pharma-
sollten es nach Arabien aus unbekanntcn Gegen- kognosten sowohl fiber die Natur der Drogue als
den oder Aithiopien bringen (Herod, in 111; vgl. ihre Heimat sehr verworren, wahrend nach ihm
Antigon. Kar. 49. Ps.-Arist. h. a. IX 84. Plin. die geographische Litteratur den sichersten Auf-
X 97. Ael. n. a. XVII 21. Solin. 33, 15) oder schluss geben soil (42). Schon vielleicht der alteste
ebendahin seine Blatter von unbekannten Inseln arabische Geograph Khordadhek (t um 912) sagt
(Dionys. Perieg. 945), welche man im erythraei- (Barbier de Meynard Le livre des routes et des
schen Meere liegend vermutete (Eustath. zu Dion. provinces par Ibn Khordadbek, Journal asiatique
Perieg. 939) oder fur Taprobane d. h. Ceylon 50 ser. VI t. V 1865, 68 und Cbers. S. 294), dass
nebst den benachbarten Inseln erklarte (Anon. das Land Sila, d. h. Japan (Schumann 46), dar
paraphr. ad Dion. Perieg. 933—955). Selbst die sint fiir den Export liefere und (115. Ubers. S. 512)
Inder sollten aussagen, dass ihnen ein Vogel das- judische Kaufleute von Radan, die Erde von Osten
selbe aus unbekannter Gegend bringe (Ael. n. a. nach Westen und von Westen nach Osten durch-
II 34). Der Vogel xiwducopo; sollte in Indien ziehend, diese Drogue aus China nach dem Franken-
leben (Man. Phil, de animal, propr. 28i, der Vogel lande brachten. 'Idrisi (1154) kennt in seinem
Phoenix das einnamum aus dem fernsten Osten Handbuch (Geographie d'Edrisi traduite par Jau-
bringen (Ciaudian. ep. 2, 15; vgl. Ovid. met. XV bert I 1836, 51. 93) als Zimtlander China und
399. Stat. silv. II 6, 88). Von alien genannten Malai, d. h. wahrscheinlich die von Malaien be-
Schriftstellern ist Kosmas der einzige , welcher 60 wohnte Kiiste von Malakka. Von Yakut (t 1229)
die Insel Ceylon unter dem Namen Sielediba be- wird in seinem Worterbuch (herausg. von Wiisten-
schreibt (Buch XI), ohne aber dabei des Zimts zu feld 1866—73, III 454, vgl. IV 103) Gagolla als
gedenken: doch ist er selbst nicht dort gewesen eine Stadt (auf Java'?) bezeichnet, wohiu der
und verfolgt mehr historisch- geographische als Zimt, Mr ami, gebracht und von wo er nach
botanische Zwecke; nach ihm erhielt auch diese alien Landern verschifft werde, von Kazwini in
Insel von China zur weiteron Beforderung zwar seiner Kosmographie vom J. 1263 (herausg. von
rohe Seide und einige Aromata, aber keinen Zimt Wiistenfeld 1848f., II 53) als eine solche^ wo er
(E. Meyer Gesch. d. Bot. II 1855, 381. 388). wachse. Von letzterem (II 30) werden auch San-
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dabil (in Indien?) und die Inseln Chinas (II 35) nicht erwahnt, obwohl er dazu wohl Anlass ge-

als ddr sini hervorbringende Lander bezeichnet, habt hatte. Allerdings wird man mit Garcia
endlich auch die Insel Sajalan (1 112. II 55), d. h. (75) annehmen miissen, dass die Perser und zum

Sumatra (Schumann 48). Dimiski (Cosmogra- teil die Araber den Ceylonzimt dar sini genannt

phie du moyen age traduite par Mehren 1874) haben, weil sie ihn durch die Vermittlung der

bezeichnet noch als solche die Inseln am chine- Chinesen erhielten.

sischen Meere Sanf (p. 205) , Ramni (ebd.) und In einem wohl um das J. 1310 angeblich am
Sangi (p. 206).' Im J. 1292 gelangte an den der indischen Stadt Mabar geschriebenen Briefe

agyptischen Mamelukensultan Kelawan eine cey- dea Minoriten Johannes von Montecorvino heisst

lonische Gesandtschaft, dessen Fuhrer einen Brief 10 es , dass sich auf einer Insel nahe bei Coroman-

verlas, in welchem angegeben war, dass sein Fiirst del (Mabar) Zimtbaume in Menge fanden (Kunst-

unter anderem auch Bakkamholz und Zimt be- mann Miinchener Gel. Anzeig. vom 25. Dez. 1855,

sitze (Quatremere Memoires ge"ogr. et hist, sur 173). Wahrend andere darin -wohl mit Kecht

TEgypte 1811, 284). Zwar glaubt Schumann eine Bestatigung der Ansicht sehen, dass Ceylon

(48), dass der Zimt deshalb noch nicht brauche damals Zimt exportiert habe, bestreitet dies Schu-

einheimisch auf Ceylon gewesen zu sein, da schon mann, ja zweifelt, ob mit jener Insel Ceylon ge-

die Zusammenstellung mit bakkam fur seine Ein- meint sei (50). Piir die Unwahrscheinlichkeit,

fuhrung sprechen konne , sofem dieses von den dass an der Kiiste von Malabar ein belangreicher

Landern des Siidens bezogen worden sei; man Zimthandel existierte, der etwa mit dem Export

miisse daher den Zimt als eine Ware betrachten, 20 von Ceylon zusammengehangen habe, bernft er sich

mit der die Bananen, d. h. Kaufleute im westlichen (a. a. O.) darauf, dass Marco Polo den Zimt nur aus

Teil Indiens, tlber Ceylon zu handeln pfiegten. China und Malabar (!) kenne. Noch verschiedene

Aber dieses Bakkam- oder Brasilholz von Caesal- andere Nachrichten des 14. Jhdts. in seinem Sinne-

pina Sappan L. wird heute aus Ostindien bezogen deutend , erwahnt er dann auch Niccolo Conti,

und ist auch von Batuta als Product Malabars welcher um 1444 berichtet, dass Ceylon sehr viel

angefuhrt. Dieser hat 'namlich einen hOchst wich- Zimt hervorbringe (Kunstm ann Kenntnis Indiens

tigen Bericht fiber seine in den J. 1325—49 aus- im 15. Jhdt. 1863, 39), ohne aber sich daruber

gefiihrten Reisen verfasst. In demselben (Voyages auszusprechen, ob auch dieses Zeugnis so ausge-

d'fbn Batoutah , terte arabe accompagn6 d'une legt werden kann, dass dort damals nur deT Baum
traduction, par Defremery etSanguinetti 1853 30 gewachsen, dieEinde aber nicht exportiert sei (52).

—1858) sagt er (p. 99) , dass an einem Flusse, Auf welchem Wege der Zimt von China, bezw.

welcher bei Kaulam , dem heutigen Quilon , an Ceylon, nach Westen gelangte, diirfte im einzelnen

der Kiiste Malabar vorbeifliesse, alle Baume kirfd, schwer festzustellen sein. Wir wissen nur einer-

d h. Zimt, und Brasilholz seien und dort als Brenn- seits, dass die Griechen ihr xtwdpcofiov nach Hero-

holz gebraucht wiirden; er und seine Gefahrten dotos (III 111) von den Phoinikern kennen lern-

hatten ebenfalls auf ihrer Weiterreise die Speisen ten, anderseits die'xaaot'a = ktxxaih und kiddah

damit gekocht. Von Ceylon berichtet er (p. 166), nach Ezechiel (27, 19) von Arabien fiber Tyrus

dass das ganze Gestade bei Battala mit Zimt- kam. Andrerseits ist durch Plinius (VI 84f.) ver-

baumen (kirfd) bedeckt sei, welche die StrOme burgt, dass die Bewohner Ceylons zur Zeit des

herabgefuhrt hatten ; diese ftihrten die Leute von 40 Claudius mit den benachbarten Seres Handel

Ma'ahar, d. h. Coromandel, und Malibar, d. h. Ma- trieben, wie denn auch Aelianus (n. a. XVI 18)

labar, ohne Bezahlung weg; sie beschenkten nur berichtet, dass sie Elefanten zu Schiff nach dem

den Sultan als Entgelt mit Kleidern und Ahn- gegeniiberliegenden Festlande zu dem Kflnige der

lichem. Dass dieser Zimt wegen seiner Wert- Kaliyyai, also nach Coromandel, brachten. Der

losigkeit in der Heimat nicht in den Welthandel babylonisch-indische Handel ging wohl schon zur

gelangt sei, darf man aber schwerlich annehmen, Zeit Salomos fiber Ophir an der Ostkilste Ara-

zumal auch griechische Nachrichten (Agatharch. biens (Fr. Hommel Geschichte des alt. Morgenl.

a. O. frg. 101. Strab. XVI 778. Diod. II 49) be- 1895, 109). Uher den Weg, welchen der Zimt

kunden, dass xtwdfuofiov und xaooia in ihrer von China aus genommen hat, spricht Toma-
vermeintlichen Heimat Arabien als Brennholz be-50schek (Bd. II S. 1211).

nutzt wiirden. Endlich erwahnt Batuta (p. 227) Die Alten versuchen es, eine Beschreibung des

noch den Zimt gelegentlich eines Ges'ch'enks. wel- ganzen Baumes zu geben ; da sie aber von diesem

ches er einem Sultan auf Sumatra gemaeht habe. keine rechte Anschauung hatten oder nicht zuver-

Schumann kommt nun (49) zu dem Schluss, lassig unterrichtet waren, so flnden wir hGchst

dass nach den Berichten der Genannten nur China wunderbare Vorstellungen bei ihnen , welche es

und Japan Zimtlander gewesen seien ; betreffs der nicht lohnt, alle wiederzugeben. Die C. sollte in

andern Gegenden habe man falschlich die Export- einem See wachsen (Herod. Ill 110. Arrian. anab.

pliitze fur die Heimat gehalten, wahrscheinlich VII 20), eine Behauptung, die Schumann (13) da-

sei er aber auch in Sanf, dem zwischen den Gol- durch erklart, dass jene, in Kohren nach Griechen-

fen von Siam und Tonkin gelegenen Lande, ge- 60 land gebracht, als eine Art Rohr angesehen wurde.

sammelt worden, und, wie heute aus Hai-phong Das cinnamotnum sollte die Trockenheit liehen

in Tonkin chinesisc her und cochinchinesischer Zimt (Plin. XTI 89), wahrend S chumann (33f.) gerade

ausgefiihrt werde > so kflnne es auch in fruherer nachweist, dass der Baum eine geniigende Zufuhr

Zeit dort solche Exportbafen gegeben haben. Doch von Wassermengen durch die Wurzel zu alien

darf man wohl aus dem Mangel an friiheren Nach- Jahreszeiten erfordert, weshalb er auch in Ostafrica

richten iiber den Zimt von Ceylon nicht zu viel nicht gedeihen kenne. Nicht unrichtig wird die

schliessen, man kOnnte ja auch vielmehr umge- Pflanze Strauch genannt (Theophr. h. pi. 1X5, 1. 2.

kehrt sich wundern, dass Batuta den von China Plin. XII89. 95. XXXVII204; vgl. Isid. orig.XVII
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8,10). Dass nach Herodotos und Theophrastos, zum xoorog (CIG II 2852, 59. 60). Als die wertvollsten
Teil auch Plinius zwar die casia in Bindenabschnit- Straucher werden einnamum, casia, und amomum
ten von Rohrenform, eirmamomum aber zuerst nur genannt (Plin. XXXVII 204). Nahere Merkmale
in berindeten Holzstiicken und erst spater, wie es werden fast nur bei den verschiedenen Sorten an-
Isidorus a. a. O. deutlich durch Anwendung des gegeben. Dioskorides, wekher sie am eingehend-
Wortes cortex bezeuge, in Rindenstucken in den sten beschreibt, nennt deren acht von der xaooia
Handel gekommen sei, scheint unrichtig. Es wird (I 12): 1) &xv, von gelbrOtlicher Farbe, eng, lang
nur den Gewahrsmannern nacherzahlt, dass die und dick, mit mehreren in einander gerollten
Entrindung bei der C. schwieriger sei; man mttsse Kohren, von beissendem und zusammenziehendem,
sie niimlich in frische Tierhaute hiillen , worauf 10 etwas feurigem Geschmack tmd aromatischem und
sich Wtirmer bildeten, welche das Holz zernagten, weinartigem Geruch; bei den Einheimischen heisse
die Rinde aber wegen ihres scharfen Geschmacks sie &%v, bei den alexandrinischen Handlern datpvt-
nicht berohrten (Theophr. h. pi. IX 5, 3. Plin. XII us (vgl. Qrib. syn. II 56, 17 , wo sie ohne be-
96). Man liess sich erzahlen, dass, wenn der Zimt- sonderen Namen nur als die beste Sorte bezeichnet
baum xivvd[ia>fiov abgehauen sei, man ihn in fiinf ist, und Isid. XVII 8, 12). Galenos (XIV 258)
Teile teile, von denen der jungste Teil der beste sei scheint dieselbe Sorte ahnlich zu beschreiben,
und in der Lange von einer Sparine abgeschnitten sagt aber, dass sie bei den Einheimischen fi/yt/Sep
werde, wahrend die nachsten drei Teile kiirzer ge- heisse, wahrend nach Dioskorides dieser Name
schnitten wiirden und, was der Wurzel am nachsten einer Sorte des xiwd/tm/iov zukam und fij^'-
sei, am wenigsten Binde habe ; auf diese namlich 20 psgog sonst (z. B. Diosc. II 189) den Ingwer be-
komm'e es allein oder hauptsachlich an (Theophr. a. zeichnete. Die Bezeichnung Sa<prT%ig (auch bei
a.O. Plin. XII 91); die Zweige der C. wiirden in einer Gal. XIV 72. Veget. mulom. VI 13, 4) leitet
Lange von zwei Fingerbreiten = 3,7 cm. geschnit- Schumann (18) von dem Hafen Daphnon (Anon,
ten (Theophr. a. a.O. Plin. XII 96). Allerdings peripl. mar. erythr. 11; Aayvovg 6 h/trjv bei
kamen auch Zweige von cinnamomum nach Italien, Strab. XVI 774; insula Daphnidis bei Plin. VI
so dass z. B. Vespasianus Kranze davon in Tempeln 172) an der Somalikiiste ab. Diese Sorte wird
stiften konnte (Plin. XII 94), ebenso Ofters von wohl auch identisch mit der daphnidis des Pli-
der C, welche jenen in jeder Hinsicht glichen nius (XII 98) sein, welche nach ihm auch isocin-
(Gal. XIV 56); auch eine schwere Wurzel des namon genannt wurde, denn sie ist von ihm
ersteren Baumes hatte Plinius (a. a. O.) gesehen. 30 zwar nicht als die beste casia und iiberhaupt sehr
Ja Galenos (XIV 64f.) berichtet, dass die Kaiser unklar beschrieben , doch immerhin als ein sehr
seiner Zeit ganze Baume des xiwdfuv/nov in Schran- teures Gewiirz, das rOmische Pfund zu 300 De-
ken aufbewahrt hatten , ein Schrank sei sogar naren, bezeichnet. 2) Fur den medicinischen Ge-
41/2 Ellen = 2 m. lang gewesen; andere Exemplare brauch empfahl sich am meisten die yifa oder yi£i
des Baumes hatten aber nur den Habitus eines genannte Sorte (vgl. Anon, peripl. mar. erythr. 12.
kleinen Strauches ahnlich den Helleborusarten ge- Gal. XIV 67. 72. Orib. syn. II 56, 17. Aet. II 196.
habt, so dass der grfisste Zweig davon etwa einen Synes. de febr. ed. Bernard p. 46; auch wohl vulgar
halben rOmischen Fuss lang gewesen sei; von agazarius im Corp. gloss, lat. Ill 580, 51), von
ihnen habe er antidota bereitet. Die Farbe, welche dunkler Purpurfarbe, dick, nach Rosen duftend.
er der besten Sorte des xivrd/*<ofiov abweichend 40 3—8) Bkaazog fioavXrjTig, die schwarze d<pvorj/j,mv
von Dioskorides zuschreibt, sollte weissbraunlich, (davcptj beim Anon, peripl. mar. erythr. 12), xnrto,
etwas ins Blauliche spielend, gewesen sein. Ob- ddxao, yevdoxaooi'a (vgl. Artemid." bei Strab. XVI
wohl der Unterschied zwischen xaooia und xiv- 774. Gal. XIV 258) und tarsia ovQiyt. Die yev&o-
vdpcofiov nicht unerheblich war, so kannten ihn xaooia hatte nur geringes Aroma und bei ihr
doch viele nicht (Gal. XIV 257). Von Wichtig- haftete die Rinde an dem Mark, kam also wohl
keit ist, dass von der C. hervorgehoben wird, die als Zweig in den Handel. Bei der ovQiy£ , der
Zweige hatten eine dicke (Diosc. 112. Orib. syn. billigsten Sorte, war nach Galenos (XIV 73) nur
II 56, 17. Isid. XVII 8, 12), wahrend die des die iiussere Kinde stark aromatisch, das Innere,
cinnammmim eine feine Rinde hatten (Isid. XVLT d. h. wohl die inneren Echren und nicht wie
8, 10; vgl. Diosc. I 13). Letzteres gait bei den50Kuhn iibersetzt das Mark, unbrauchbar. Das
Arzten fur wirksamer, da man es nur durch das a/y identiflciert Muss-Arnolt (a. O. 116, 11)
doppelte Quantum der xaooia (Diosc. I 12. Gal. mit int« 'ami, (Gen. 41, 2. 18. Septuag. ebd. Jes.
XIV 69. 71. XIX 731. Isid. XVII 8, 12) oder Sir. 40, 16). Dieses ist nach Hieronymus (ad Jes.
xaooia ovQiyt- (Gal. XIX 732) ersetzen kenne, 19, 7) ein agyptisches Wort und bezeichnet alles,
weshalb es auch viel teurer war (Gal. XIV 71); was im Sumpfe wachst. Auch verweist Muss-
das Pfand = 327,45 g. kostete namlich zur Zeit Arnolt auf agyptisch achach = Sprosse oder
des Plinius (XII 93) 1000—1500 Denare = ca. Bliite, woraus das demotische ache = calamus her-
913—1369 Mk., das der casia nur 5—50 Denare vorgegangen sei. Die ^/.aorog fioov/.fjus ebenso wie
(XH 97). Doch mag friiher der Unterschied bei- das als xivrducouov aufgefuhrte fidov/.ov hat offen-
der Zimtsorten hinsichtlich ihres Wertes nicht so 60 bar seinen Namen von der ofters (z. B. Plin. VI
gross gewesen sein. So wird die xaoia neben dem 174. Anon, peripl. mar. erythr. 10) erwahnten
xirvd/Aoifiov unter den Kostbarkeiten des Ptole- aithiopisehen Stadt MoovXor ; xmd> vom hebraei-
maios Philadelphos hervorgehoben (Athen. VI 98 d. schen kiddah und ddxag = Soi-axa (Peripl. mar.
201a); Seleukos II. Kallinikos machte im J. 243 erythr. 8) von dem Sanskritworte twak- = Rinde
v. Chr.'dem Apollbn Didymaios in Milet ein Ge- (Schumann 18). Plinjus (XII 97) nennt als die
schenk an Spezereien . namlich 10 Talente des beste Sorte die von den Barbaren lada genannte,
Xifianxog, 1 Talent der onvgvt) und nur je 2 Mi- nachstdem die balsamodes , als die schlechteste
nen = 1/30 Talent der beiden Zimtarten und des die weisse (XII 96). Zwar nicht als zur casia



1647 Casia Casia 1648

gehorig, aber gleich hinter ihr nennt er (XII 99)

nocli das serichatum und gabalium, Spezereien,

welche nach Arabien importiert, aber dort in der

Regel selbst verbraucht wurden; nur das seri-

chatum, werde bisweilen in Europa zum Salben

gebraucht und koste das rSmische Pfund 6 De-

nare. Letzteres identiflciert Schumann (17) mit
dem arabischen saliha oder selihatun, gabalum
aber mit tfabali und gabalijun, welches sich bei

Avicenna (Canon des Avicenna, arab. Text. 1593
II 156) als Bezeichnung fiir eine gewisse Sorte

Zimt (den Bergzimt) finde; das oqsivov des Dio-

korides (I 13) sei auch nur die griechische Uber-
setzung des arabischen Adiectivs von gabl = Berg.

Bei Scribonius Largus findet sich neben der un-

bezeiehneten casia (93. 125. 126. 144. 173. 176.

271), welche wohl identisch mit 'Qiyiq ist, die

daphniti-s (152. 269), nigra (177. 269) und rufa
(36. 70). Vielleicht sind sowohl die daphnitis
als die rufa das a%v , die nigra die dq>votffia>v

des Dioskorides. Celsus nennt neben der unbe-

zeichneten casia (III 21 p. 107, 13 ed. Daremb.
IV 27, 1 p. 154, 13. V 11. V 18, 3) nur die

nigra (V 23, 1). Aasser diesen Sorten finden

sich noch die axXrjQoxsQa (Anon, peripl. mar. erythr.

8), vielleicht nur dickrindige Stucke, piord) (ehd.

12. Gal. XIV 72), ds^a> (Gal. ehd.) und die

^vXoxaaia (Philostorg. Ill 4); letztere wird von
Fltickiger (a. 0. 563) fiir einen Zimtzweig, von
Schumann (19) fiir ein Holz gehalten wie das

^vkoxiwdficofiov. Absyrtus (bei Veget. mulom. VI
13, 4) hat cassia dafnitis, mosylitis (?) und nar-
dina, Pelagonius ofters casia und e. fistula, nur
einmal c. nigra (390). Von dem savvd/ncofiov fiihrt

Dioskorides (I 13) sieben Sorten an: 1) Das (nach

der aithiopischen Stadt) benannte iioovXw als die

beste; am beaten sei es frisch, dunkelfarbig, aus dem
Weinfarbigen d. h. Dunkelroten ins Aschgraue spie-

lend, von dunneren und glatten Zweigen mit Zweig-
narben, sehr wohlriechend ; der eigentiimliche Wohl-
geruch sei das beste Kennzeichen, denn bisweilen

fanden sich zusammen mit guten Stiicken auch
solche, welche wie Raute oder xagdd/ioifwv r8chen,

es milsse einen scharfen, beissenden, etwas salzigen

und feurigen Geschmack haben
;
gerieben diirfe es

nicht gleich rauh werden, zerbrochen miisse es

eine kleine Staubwolke geben (vgl. Isid. XVII 8,

10). Nach Galenos (XIV 258) sollte diese Sorte

leicht zerbrechlich sein; 2) dgeivov, dick, kurz,

gelb (vgl. Gal. ebd. 257); 3) eine schwarzliche

(Gal. ebd.); 4) eine weisse. leicht zerbrechliche

(Gal. ebd.); 5) eine der Syy genannten xaaoia
ahnliche, glatt und aromatisch(Gal.ebd.|; 6) yevdo-
Kirvdfioiftot', von geringem "Wert (Gal. ebd. I; dieser

Name wurde von einigen anch der xiwauomk ge-

geben (Gal. XII 26. Orib. coll. med. XV 1. 10, 47.

Paul. Aeg. VII 3 s. xivvdfi(ouot>); 7) ^iyyijiso oder
£v/.oxivvdu<ofiov (vgl. Gal. XIV 257). Das xylocin-

namomum wird von Plinius (XII 91) geradezu fiir

das Zimtholz erklart, dieses habe die widerliche

Scharfe des wilden Majorans, und das rOmische
Pfund davon koste 10 Denare. Dass ubrigens
sowohl die xylocassia als das xylocinnamomum
Gegenstande von Wert waren, folgt auch aus einem
wohl der Zeit des Commodus angehOrenden Tarif,

in welchem jene beiden Droguen neben cassia
turiana (wohl nach dem Handelsgeschlecht der
gens Turia so benannt), cinnamomum und anderen

als steuerpfiichtig aufgefilhrt werden (Dig. XXXIX
4, 16, 7). Im Maximaltarif des Diocletian vom
J. 301 (herausg. von Mommsen und Bliimner
1893) ist der Preis fiir ein rOmisches Pfund der

£v2.oxaoia auf 125 Denare = 2,28 M. und, wenn
man das erhaltene %vl zu t-vAomwafiw/tov er-

ganzt, das romische Pfund von diesem auf 120 De-
nare = 2,19 M. angesetzt (32, 53. 52). Plinius

berichtet auch (XII 91), dass friiher das weiss-

lOliche, zu seiner Zeit das schwarzliche einnamum
vorgezogen sei. Das von ihm noch erwahnte eo-

maeum (XII 135), welches in Syrien aus einer

Nuss gepresst werde und sich sehr von dem Saft

des echten einnamum unterscheide, ist wohl iiber-

haupt kein Zimtproduct. Was die Parbe des

Zimts betrifft, so bemerkt ubrigens Garcia (78)

vom ceylonischen , dass die Rinde ihre aus dem
Aschgrauen ins Weinfarbige spielende Parbe durch
die Sonnenstrahlen erhalte; wenn sie nicht ge-

20 horig behandelt werde, nehme sie eine weisse oder

aschgraue Parbe an ; zu sehr der Sonnenglut aus-

gesetzt, werde sie schwarz.

Angewendet wurde der Zimt wohl gelegent-

lich auch bei Brandopfern (Ovid. fast. Ill 731);

dass er im allgerneinen zum Raucherwerk ge-

rechnet worden sei, geht aus der einen Stelle des

Herodotos (III 113) nicht hervor, da fivrnfiara

auch Gewiirze bezeichnen kann; auch das erwahnte

y.vcpi wurde von den agyptischen Priestern wohl
30 hauptsachlich bei Rauchopfern gebraucht (Diosc.

I 24. Ruf. Ephes. bei Gal. XIV 117) oder diente

medicinischen Zwecken (Diosc. ebd.) , denn der

Rauch von Zimt, ist nicht eben wohlduftend. Als

Speisegewiirz aber war er den Alten ganz unbe-

kannt, weshalb denn auch bei Apicius (116) nicht

statt des hsl. easeuni mit Schuch casiam ge-

lesen werden kann. HOchstens diente er zur Wiirze

des Weins (Theophr. de odor. 32. Plin. XIV 107;

vgl. Geop. VII 13, 1. 4); so sollte die casia fistula,

40 mit andern Ingredienzien dem jungen Wein bei-

gemischt, diesen weiss machen und ihm den Ge-

schmack des alten verleihen (Pall. XI 14, 13);

das £v}.oxtv>>d[4co[iov und die xaaala wurden unter

andern Gewiirzen dem aminaeischen Wein zuge-

setzt (Geop. VIII 22, 2. 3). Erst im 9. JMt.
scheint der Zimt im Kloster St. Gallen zu einer

Wiirze fiir Pischspeisen verwandt zu sein(Flucki-

ger a. (). 562, 4 nach Jaffe Bibliotheca rer.

Germanicaram III, 1866 p. 110. 156
%

199. 214.

50 218). Hauptsachlich wurde das xiwdficapov mit

Myrrhe gebraucht um 01 wohlriechend zu machen
(Theophr. de odor. 17) oder daraus 01 zu der

agyptischen und der fieyalsTov genannten Salbe

gepresst (Theophr. a. a. 0. 28.29), oder es wurde
mit andern Substanzen dem 01 zu dem Zwecke
beigemischt (Plin. XIII 11. 15; vgl. auch Diosc.

I 13), die Cyprussalbe dadurch aufgefrischt (Plin.

XIII 12), ZimtOl dadurch gewonnen, dass die

Wurzel in Olivenol gelegt und gepresst wurde
60 (Plin. XV 30). Fur das megalium wurde nach

Plinius (XV 13) die casta verwandt, diese auch
zur Parfflmierung des OLs (Verg. georg. II 466. Pers.

II 64), mit andern Bestandteilen zu einer Salbe

aus oleum melmum (Plin. XV 11). Zu dem ps-

yaketov verwandte man auch beide Zimtarten

(Theophr. de odor. 30), wie auch mit andern Be-

standteilen zu andern aus Olivenol bereiteten Sal-

ben (Plin. XIII 10. 18. Mart. VI 55, 1); endlich
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dienten sie zur Parfumierung der Leiche oder deren
Asche (Pers. VI 34f. Mart. X 97, 2. XI 54, 1.

Apul. de mag. 32), da sie zu den wohlriechend-
sten Stoffen gehorten (Plaut. Cure. 100f.). Aus
letzterer Sitte mag auch die Sage entstanden sein,

dass der Vogel Phoenix sich ein Nest aus Zimt-
zweigen gebaut und dann verbrannt habe (Ovid.
met. XV393f. Plin. X 4. Mart. VI 55, 2, vgl.

V 7, 1. Artemid. oneir. IV 47. Lactant. de ave

6) ; sollte die Stimme klar machen (Praecepta salubr.

79 bei Bussemaker Fragm. poem, rem nat. et

medicinam spectantium). Im Gemenge mit andern
Mitteln wurde es als Suffiment bei Frauenkrank-
heiten gebraucht (Ps.-Hipp. II 568), als Umschlag
gegen Quetschungen der Huften, bei Eiterbeulen,
Schmerzen der Leber und der Bauchgegend an
den Rippen (Scrib. Larg. 265); von den Ross-
arzten als Arznei fiir die LuftrOhre (Pelagon. 393)

Phoen. 83f.). Gefalscht konnte die casia durch 10 und als Augensalbe (ebd. 425). Sehr haufig wur-
Kirschholz werden (Pers. VI 36). Vielfach wurde den die beiden Zimtarten zusammen und zwar
l\ S\v* *J 1^rt4- -tfJ-L-w^ d^An \ wrr^nn A « ^hah**^. « ^ J- T\- «. ." . 11 "-- /^1 . ** T -mM-«i.i ^ . itder Zimt von den Arzten angewandt. Die casia gait
fflr erwarmend und massig astringierend (Theophr.
de odor. 32. 35. Diosc. 1 12. Gal. XII 13. Orib. coll.

med. XV 1, 10, 19. A«t. I), auch fiir trocknend (Diosc.

Gal. Aet. a. a. 0.), die Menstruation fOrdernd
(ebd.), Ham treibend (Cels. Ill 21 p. 107, 13 Dar.
Diosc. a. a. 0. Ruf. Ephes. p. 8. 56. Gal. XI
775), die Sinneswerkzeuge kraftigend (Gal. Orib

im Gemenge mit andern Mitteln angewandt: bei
Frauenkrankheiten als Pessarium (Ps.-Hipp. 1 477)
und Suffiment (ebd. II 567. 675. 850), als Anti-
dotal oder Theriaca gegen allerlei Krankheiten,
darunter auch Vergiftungen (Andromach. maior
bei Gal. XIV 39. 40 und minor ebd. 43, doch
hat der letztere xaooia ovgiyg. Ruf. Ephes. bei
Orib. syn. Ill 217 und bei Paul. Aeg. VII 8), zu

aa. 00.) u. s. w._ Die casia nigra wurde mit 20 der beriihmten cmnmagenum genannte Arznei der
andern Bestandteilen zu einem Antidot gegen Ver-

giftungen und den Biss giftiger Tiere gebraucht
(Cels. V 23, 1). Bei Frauenkrankheiten wurden
die (unreifen) Friichte der casia in Wein als Ge-
trank (Ps.-Hipp. II 558 Kiihn) und als Injektion,

mit andern Mitteln in Wein gekocht, gebraucht
(ebd. 578); ein Suffiment von casia und verschie-
denen Krautern wurde angewandt, um die im
Mutterleibe zurtickgebliebene Nachgeburt zu ent-

Syrer (Plin. X 55. XXIX 55), auch zu Pastillen

fast gegen jeden Schmerz (Scrib. L. 93), als Ge-
trank, wohl meist in Wein, zur Reinigung des
weiblichen Uterus nach der Geburt (ebd. 126.

Gal. XI 775), gegen Leber-, Milz- und Nieren-
leiden (Scrib. L. 125. 126. 144), Wasser- und
Gelbsucht (ebd. 126). Blasenleiden (Cels. IV 27, 1

p. 154, 12f.); ausserlich zur Verteilung dessen,

was sich an irgend einer Korperstelle angesam-
fernen (Straton bei Soran. I 71). In der Tier- 30 melt hat (Cels. V 11; vgl. Gal. XII 13), als Um-
v..ni i. j. j:- •

.a . ^ ' schlag auf die schmerzende Leber (Cels. V 18, 3).

Zusammen mit den beiden genannten Zimtarten
und andern Mitteln wurde das xyloeinnamum
bei Erkaltungen und Muskelschmerzen angewandt
(Scrib. L. 271). Bei Pferdekrankheiten gehorten
einnamum und casia zu einer Arznei fiir die Luffc-

rohre (Pelagon. 391) und zu einem Getrank in

Wein fur Lungenleiden (403), ersteres und casia
fistula zu einem wohlthuenden Getrank (367),

heilkunst wurde die casia mit andern Bestand
teilen in Wein gegen alle Krankheiten der Rinder
(Col. VI 5, 3) und Pferde (Pelagon. 21) empfoh-
len, besonders Gliederkrankheit der letzteren (ebd.

16), Pastillen gegen den Husten derselben (ebd.

94. 383); ein ebenfalls aus vieleu Substanzen,
darunter cassia dafnitis, c. mosylitis (?) und
c. nardina gemischtes Pulver in Wein sollte den
Pferden besonders gut thun (Absyrt. bei Veget,
mulom. VI 13, 4). Eben dieses Pulver sollte den 40 endlich semen einnami und casia zu Husten
Pferden zu alien Zeiten gereicht werden und von
Zimtsorten enthalten einnamum, casia nigra und
c. fistula (Veget. a. a. 0.) und ausserdem auch
casia und xyloeinnamum, (Pelagon. 390). Die
casia fistula in ahnlicher Zubereitung wurde den
Pferden als FrShjahrs- (ebd. 454), auch als Herbst-
getrank gegeben (Veget. II 31), gegen Husten
und Geschwiire (Pelagon. Ill), Atembeschwerden
(209), Lungenleiden (402) und Zuckungen (463),

pastillen (383) und jenes mit casia fistula und
andern Bestandteilen in Honig zu einem Mittel

gegen Husten und Geschwiire (111).

2) Daphne cneorum L., ein niedriger Strauch.
Namlich die casia des Hyginus, welche zu Kriin-

zen verwandt wurde (Verg. eel. II 49), hiess auch
cneorum (Plin. XXI 53), und heute heisst Daphne
cneorum L. in Italien ctteoro. Damit steht nicht

in Widerspruch, dass die beiden Arten des xvewgog,
der Same wurde zu einer Augensalbe verwandt 50 welche Theophrastos (h. pi. VI 1, 4. 2, 2; vgl. Plin!

(403). Die xaata muss ubrigens schon fruh in

der Tierheilkunde eine Rolle gespielt haben, denn
schon der'Dithyrambiker Melanippides (t um 412
v. Chr.) sagt (bei Athen. XIV 651 f), dass die

Dana'iden damit ihre wilden Rosse, um sie zu be-

Tuhigen, gefiittert hatten. Das Cinnamomum gait
fiir erwarmend (Theophr. de odor. 32. Diosc. I 13.

Orib. coll. med. XV 1, 10, 47), den Urin treibend
(Cels. Ill 21 p. 107, 11. Diosc. a. a. 0. Ruf. Ephes

XXI 55) anftthrt, eine weisse und eine schwarze,
wohl Daphne Taiionraira L. = Thymelaea Tarton-
raira All. und Passerina hirsuta L. = Thymelaea
Mrs. Endl. sind und Dioskorides (IV 170) xvt-
toQog mit frvfte/.aia = Daphne gnidium L. iden-

tiflciert. Nach Plinius (XVI 136) sollte die casia,

welche er selbst freilich fur die echte hielt, auch
im nordlichen Italien (XVI 136) gedeihen und in

Rom angepflanzt werden, ja er wollte sie sogar
p. 8. 56. Gal. XI 775. Orib. a. a. 0.), sollte die 60 am Rhein in den Bienengarten angepflanzt ge
Verdauung befordern, wurde auf getriibte Pupillen
gelegt, gegen Husten, Katarrhe, Wassersucht,
Nierenleiden , Harnzwang angewandt , sollte mit
Myrrhg in einem Getrank die Menstruation und
Entbindung beferdern, mit Honig aufgelegt Som-
mersprossen und Flecken entfernen (Diosc. a. a. 0.);
wohl ausserlich aufgelegt die Miindungen der Adern
offnen (Cels. V4) ; wurde zum Beizen gebraucht (ebd.

sehen haben (XII 98). Selbst Columella (III 8, 4)
glaubte die echte casia an mehreren Stellen in

Rom wachsen gesehen zu haben. Es war aber
jedenfalls die bezeichnete Daphneart, welche in

den Garten Italiens angepflanzt wurde (Col. X
301), und zwar zur Nahrung fiir die Bienen (Verg.

ge. IV 30. Plin. XXI 70), oder auch wild wachsend
den Bienen Nahrung gewahrte (Verg. ge. II 213.
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IV 182). Vielleicht war anch der xvecogog, mit

welchem die Bienenstiicke, nachdem das Volk aus-

gefiogen war, gerauchert wurden, um ihnen einen

angenehmeii Geruch zu verleihen (Geop. XV 2, 37),

dieselbe Pflanze. [Olck.]

Casianus s. Cinta.sius.

Casilinum (Einw. Gasilinenses Cie. de inv.

II 171 ; Casilinates Val. Max. VII 6, 2 ; Casi-

linus Sil. Ital. XII 426), Stadt in Campanien

am Volturnus, 3 mp. nordwestlich von Capua
(Tab. Pent. Geogr. Rav. IV S2 p. 277 P. ; Strab. V
237 giebt 19 Stadien, Dionys. XV 4 dreissig Sta-

dien an). Seine Bedeutung verdankt es der be-

herrschenden Lage am Ubergang der Via Appia

iiber den breiten und starken Fluss, der die Stadt

mitten durchstrOmt (Liv. XXII 15, 4. XXIII 17,

12. Dionys. a. a. 0.). Urspriinglich ohne Zweifel

abhangig von Capua (vgl. Liv. XXIII 20, 1 urbs

reddita Campanis, namlich von Hannibal im J. 216)

teilte es die Schicksale dieser Stadt (s. o. S. 1556f.).

Im hannibalischen Kriege wurde es von JFabius

Cunctator 217, der den Hannibal in der Nahe
durch die bekannte Kriegslist tauschte, besetzt

(Liv. XXII 15) und im folgenden Jabre von 570

Praenestinern und Perusinern heldemniitig gegen

die Punier verteidigt (Liv. XXIII 17. 19. Strab.

V 249. Val. Max. und Sil. Ital. a. a. 0.). Von
Hannibal eingenommen, im J. 214 von den ROmern
wiedergewomien (Liv. XXIV 19), verlor es gleich

Capua seine Selbstandigkeit und wurde als Prae-

fectura verwaltet (Pest. 233). Caesar fuhrte im

J. 58 eine Colonie hierber (Cic. Phil. II 102.

Appian. bell. civ. Ill 40), die Antonius im J. 44

erneuerte. Die Veteranen, welche als Colonisten

deduciert waren, nahmen nach der Ermordung
Caesars, mit den Calatinern als erste, Partei fur

Octavian (Cic. ad Att. XVI 8, 1. Vellei. II 61.

Appian. a. a. 0.; vgl. Nicol. Damasc. 135 Dind.).

Trotzdem hatte in der Kaiserzeit diese Colonie

keinen Bestand; inschriftliche Zeugnisse furmuni-

cipale Selbstandigkeit fehlen ganz, und die Un-

bedeutendheit des Ortes bezeugt Plinius (HI 70)

Ausdruck morientis Casilini reliquiae. Genannt
wird es, ausser in den Itineraries noch bei Strab.

IV 249. VI 283. Ptolem. Ill 1, 61, im Feriale

Cumanum (aus dem 4. Jhdt.) CIL X 3792. Nach-

dem im J. 840 das alte Capua von den Sara-

cenen zerstort war, baute der Bischof Landulf

856 an der Stelle von C. ein neues Capua, wel-

ches diesen Namen noch heute fflhrt (s. o. S. 1559).

Die antiken Rest* in C. sind, ausser der drei-

bogigen Volturnusbriicke, unbedeutend; die Al-

luvion des Volturnus hat den modernen Boden sebr

erhoht. Vgl. Gius. N o vi im Poliorama pittoresco

(Neapel) 1858. 1859; Iscrizioni monumenti e vico

. . . . di Diana Tifatina, di Casilino etc., Neapel 1861.

Be loch Campanien 367—369. Mommsen CIL
X p. 369. [Hulsen.]

Casilinus oder Casulhiits, als Fluss Cam-
paniens genannt bei Vib. Sequester 4 ed. Burs.

Agathias II 4 [Kaoov/Svog) und in dem Epigramm
bei Constantinus Porphyrog. de themat. II p. 61

Bonn. Nur anderer Name fur den Volturnus.

Vgl. Bur si an Praef. ad Vib. Seq. p. X.
[Hiilsen.]

Casinomagus s. Cassinomagus.
Caginnm (Kaalvov; Einw. Casinas, nur bei

Sil. Ital. XII 527 Casinus), Stadt in Latium

adiectum an der Via Latina, jetzt San Germano,
ganz neuerdings in Cassino umgenannt. Der Name
soil nach Varro de 1. 1. VII 29 sabinisch sein

und forum veins bedeuten ; dass C. von der riimi-

schen Eroberung eine Stadt der Samniten ge-

wesen, ist wahrscheinlich ein Irrtum Varros und
die Stadt urspriinglich volskisch. In der Ge-

schichte wird sie selten genannt, zuerst im hanni-

balischen Kriege (Liv. XXH 13, 5f. XXIII 17,

10 7. XXVI 9, 2. Pint. Fab. 6. Sil. Ital. IV 227.

XII 527). Varro hatte in der Nahe eine Villa

(Varro de r. r. Ill 5, 8. 9), in der spater Anto-

nius seine Orgien feierte (Cic. Phil. II 103). Reste

glaubt man in der wasserreichen, vom Fiume Ra-
pido (Nebenfluss des Liris) durchflossenen Ebene
sudlich von San Germano zu finden, Strabon V
237 nennt C. eine xohs dgiokoyog. Gegen Ende
der Republik war C. praefeetura (CIL X 5198.

5194), in der Kaiserzeit Colonie (CIL X 4860.

20 5198. 5200. 5796 ; dagegen heisst es munieipium
in der Inschrift von S. Cesareo CIL XIV 2827
und in der von Spello CIL XI 5278 = Orelli
3885). Was der Liber coloniarum 232 fiber die De-
duction durch milites legumarii erzahlt, verdient

keinen Glauben. Die Tribus von C. war die Tere-

tina (Kubitschek Imperium romanum tributim

discriptum 16). Gelegentlich erwahnt noch von

Varro bei Macrob. sat. Ill 16, 12 (Casinos ager

oleam optimum fert). Cic. de leg. agr. II 66. Ill

30 14; pro Plane. 22. Liv. XXVII 23, 2. Plin. Ill 63.

VH 36. ltin. Ant. 302. Tab. Peut, Geogr. Rav. IV
33 p. 275 P. (Lasimm). Inschriftlich CIL VI 2382 a,

26 und in dem Index nundinarius IRN 6747 = CIL
I 2 p. 218. Unter den antiken Resten von C. ist

am bedeutendsten das von (der aus Plin. ep. VII
24 bekannten) Ummidia Quadratilla gegriindete

Amphitheater (CIL X 5183), ferner Reste eines

Theaters, eines kleinen Tempels oder Grabmonu-
ments, Teile der Stadtmauera. Auf dem Gipfel

40 des die Stadt hoch iiberragenden Berges, den

jetzt das beruhmte, von S. Benedictus gegrundete

Kloster Montecassino einnimmt, soil ein Tempel
des Apollo gestanden haben (Paul. Diac. I 26.

Gregor. Magn. dial. II 8). Lateinische Insehriften

aus C. CIL X 5159—5330. 8382-8386. Ephem.
epigr. VHI 588—603. Vgl. dariiber R. C. Hoare
Classical tour I (1819) 268—277. Romanelli
Viaggio da Napoli a Montecassino (Napoli 1819)

und Topografia III 389—394. Neuere Ausgra-

50bungen Not. d. scavi 1876, 92. [Hulsen.]

Casiri, indisches Volk in den nordlichsten,

Skythia zugekehrten Teilen, Plin. VI 55 mit der

Bemerkung humanis corporibus veseuntur. Ge-

rade dieser Satz hindert uns, an die Kasira (s.

Cosiri, Kaspeiroi) oder die Bewohner des

schonen Hochthales von Kasrnir zu denken ; den

tibetischen Branch der Ahnenverspeisung (s. Isse-

dones) werden wir eher bei den ostlichen, an
die Sakai grenzenden Kaspioi (s. d.) voraussetzen

60 durfen ; bei Plinius wird darum Casii oder Ca-

spii zu lesen sein. [Tomaschek.]

Casius s. Kasios.
Casmilus, nach Varro de 1. 1. MI 34 (Callim.

frg. 409 Schn.) in den samothrakischen Mysterien
dens quidam administer diis magnis. Vgl. Orelli
440. Schol. Apoll. Rhod. I 917. Preller-Robert
Griech. Myth. I 387, 1. S. Kadmilos und Ca-
inillus. [Samter.]
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Casmonates, VSlkerschaft Liguriens am nOrd-

lichen Abhang des Apennin, von Plin. Ill 47
zusammen mit den Velleiates genannt, aber nicht

genau zu localisieren. [Hiilsen.]

Caspasus, Fluss der niirdlichen Steppenregion

Asiens im Bereich des kaspischen Meeres, Plin.

VI 51 ; richtiger lantet der Name Campasus, von

der arischen Wurzel kamp- ,biegen', vgl. skr. Kam-
pana und Kampylinos; thatsachlich flberliei'ert

finden wir Kdftxaooc in einem Fragment des Sim- 10

mias bei Tzetz. Chil. VII 700 als Fluss zwischen

den Massagetai und den sagenhaften Hemikynes.
[Tomaschek.]

Casperia, alter Ort im Sabinergebiet, Verg.

Aen. VII 714. Sil. Ital. VIII 416, beidemale mit
Foruli (Civita Tommasa westlich von Amiternum)
zusammen genannt. Die Angabe des Vib. Seq.

6 Burs. : Himella (fhvrnen) Sabinorum prope
Casperimn urbem wurde auf eine Lage am nOrd-

lichen Ende der Aequicolaner Beige (unweit Cli- 20

ternia und Aquae CutiUae) schliessen lassen, wenn
es sicher ware, dass sie nicht einfach aus Vergils

angeffihrtem Verse herausgesponnen sei. Ganz
grundlos ist die auf Namensahnlichkeit basierte

Identification mit dem Dorfe Aspra nordlich von
Cures. [Hiilsen.]

Casperius. 1) Centurio, befehligte im J. 51

n. Chr. neben dem Praefecten Caelius Pollio die

Besatzung des Castells Gorneae, das Radamistus,

der Sohn des IbererkOnigs Pharasmanes, belagerte. 30

Er bemiihte sich, den vom Feinde bestochenen

Praefecten an der Ubergabe des Castells zu ver-

hindern, erwirkte einen Waffenstillstand und be-

gab sich zu Pharasmanes, den er zur Aufhebung
der Belagerung aufforderte (Tac. ann. XII 45.

46). Im J. 62 sandte ihn Domitius Corbulo an

den PartherkOnig Volagases. C. traf diesen bei

Nisibis und richtete seine Auftrage herzhaft aus

(Tac. ann. XV 5). Vielleicht ist er identiscb mit
Casperius Niger Nr. 7. [Groag.] 40

2) Casperius s. Q. Fabius Ca[s]pe[rius?].

3) Casperius Aelianus, Praefectus praetorio

unter Domitian und Nerva. Er stammte aus

Ag}rpten, geboren um 60 n. Chr. (nach Philostr.

vit. Ap. VII 18 war er namlich, als Vespasian
nach Agypten kam , im J. 69 , ein ganz junger

Knabe). Unter Domitian Praefectus praetorio,

nahm er sich des angeklagten Apollonius von Tyana
an, den er schon in Agypten kennen gelernt hatte

(Philostr. vit. Ap. VII 16—22. 32. 40). Es scheint, 50
dass er einer der beiden Gardecommandanten war,

gegen welche Domitian spater Misstrauen zu hegen

begann, und die wahrscheinlich abgesetzt wurden.

im J. 95 (Dio LXVII 14, 4). Jedenfalls war er

beim Tode Domitians nicht mehr im Amte, da

wir zu dieser Zeit schon Norbanus und T. Pe-

tronius Secundus (aber nach dem 14. Marz 95,

CIL III 37) als seine Nachfolger finden (Dio

LXVII 15). Von Nerva wurde C. abermals zur

Wurde eines Gardepraefecten erhoben (DioLXVIU 60

3, 3). erwies sich aber untreu gegen den Kaiser,

indem er die Soldaten aufreizte, gegen dessen

ausgesprochenen Willen die Morder Domitians zu
toten, im J. 97 (Dio a. a. O. Epit. de Caes. 12,

8; vgl. Plin. paneg. 6. Suet. Dom. 23). Unmittel-

bar darauf adoptierte Nerva den Traian, der dann
im J. 98 C. hinrichten liess (Dio LXVHI 5, 4).

4) L. Casperius Aelianus, CIL III Suppl. 6976;

vielleicht identisch mit dem Vorhergehenden ; vgl.

CIL XIV 2336 und Not. d. scavi 1887, 251.
- [Stein.]

5) Casperius Aemilianus, von Kaiser Severus

nach der Besiegung des Clodius Albinus (197 n.

Chr.) getOtet, Hist. Aug. Sev. 13, 4.

6) Casperius Agrippinus, hatte dasselbe Schick-

sal wie Casperius Aemilianus, Hist. Aug. Sev.

13, 3.

7) Casperius Niger, vir militarise fallt im
J. 69 gegen die Vitellianer kampfend auf dem
Capitol (Tac. hist. Ill 73). Vielleicht identisch

mit Casperius Nr. 1. [Groag.]

Caspiae, eine mit Turmen versehene Station

auf dem Wege von Artaxata nach Dioskurias an der

pontischen Kiiste, Tab. Peut. Hier seien dienachsten

Stationen erlautert : Pagas ist Phoga am Phogis-

cqali, der aus dem See Pharawani heraustritt ; Apu-
iurn, das-heutige Dorf Abul am Fuss des kleineren

Berges gleichen Namens ; Caspiae fallt dann auf

die Ruinenstatte Chospio am Abocis-cqali, der dem
Kur oder Mtqwari von rechts zufiiesst, einst Vorort

des gavar Dzawachethi; ad Mereurium lag be-

reits in Mes'chethi, etwa bei Aspindza ; ad Fon-
tem felicem ist Acquri, armen. Acgor, Askura des

Ptolemaios; endlich Surium das heutige Stadt-

chen Surami an einem linken Zufluss (phron£)

des Kur, mit dem Zugang nach Kolchis.

[Tomaschek.]

Caspiana, Name eines Landgutes bei Eme-
rita in Lusitanien: ad locum quo Caspiana vo-

cabulum est, quod ab Emeretu urbe millibus

sexdecim distat (de vitis patruni Emeritensium

117,17. Acta SS. Nov. I 325 D). Sonst nirgends

erwahnt. Vgl. Kapasa. [Httbner.]

Caspingium, Station im Bataverland auf der

Tab. Peut. an der Strasse von Lugdunum Bata-

vorum nach Noviomagus zwischen Tablae und
Grinnes. Lage unbestimmt. Desjardins Table

de Peut. 8. Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Caspiniacum. [Ihm.]

Caspius Asclepiodotus s. Cassius Asclepio-

dotus.

Cassandra (Plin. n.h. VI 111) s. Kassandra.
Cassangita, Ort in der Nahe des Rheins,

zwischen Basel undConstanz, beim Geogr. Rav. IV
26 p. 231. [Ihm.]

Casses, keltische Gottheiten (miinnlich) auf

mehreren Insehriften der Rheinlande erwahnt.

Brambach CIRh. 1398 (Ober Klingen in Hessen-

Darmstadt) Cassibus vota feee(runt) Macelufs)

FausUnu(s). 1779 (Landstuhl. Pfalzi Diis Cas-

sibti(sj Matninns v. s. I. m. (verscliollen). 1823
(Neustadt a. d. Hardt) dis Cassibus Castus Ta-

tuppe r. s. I. I. m. Vielleicht auch 1386 (Lorsch)

. . . et Trib(is) Quu(dribis) Casfsibus? ?) . . .pro
sal(ute) d(ominorum) nfostrorumj (nach 161 n.

Chr.). aber hier ist die Erganzung ganz unsicher

(Siebourg Westd. Ztschr. 1887, 284. Ihm
Bonn. Jahrb. LXXXIII 134 nr. 188). Hauptsach-

lich auf Grund dieser Inschrift deutet K. Christ
Bonn. Jahrb. LXVI 44ff, die C. als Strassen-

gotter. Steuding Roschers. Lex. I 856. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. Der Stamm eassi-,

cusses erscheint in vielen keltischen Namen, G 1 fl c k
Kelt. Namen 161ff. Holder a. O. s. Cassi.

[Ihm.]

Cassi, nur bei Caesar (b. G. V 21, 1) ge-
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nannte Vdlkerschaft des siidlichen Britanniens fehlt das Subject: es muss unmittelbar vorher
von unbekannten Wohnsitzen. Sie unterwarfen gesagt sein, well diese Bezeichnungen zukommen;
sich lhm, wie zahlreiche andere jener Gegenden erst die justinianischen Compilatoren haben (wie
wahrend seines zweiten Zuges dorthin. Die Wort- so oft in diesem Fragment) den Zusammenhang
form kehrt in zahlreichen keltischen Namenbil- durchungeschickteStreichungen verdunkelt. 5) Auf
gungen wieder. [Hiibner.] den wahren Zusammenhang deutet auch Pom-

Cassiaiu werden nach C. Cassms Longinus ponius (47) hin, wenn er sagt, Labeo uud Capito
<s. d.) die Anhanger der sonst auch nach Ma- hatten ,gewissermassen' (velvii) zwei Schulen ge-
sunus Sabmus als sabinianischen bezeichneten griindet. Aus alledem ergiebt sich folgendes:
Rechtsschule genannt. (Cassiani bei Plin. ep. 10 wissenschaftliche Gegensatze (die wir allerdings
VII 24, 8. Pomp. Dig. I 2, 2, 52. Ulpian 11, nicht mehr feststellen konnen; vgl Bd I S 2556
28 Paul. Dig. XXXIX 6, 35, 3. XLVII 2, 18; II S. 1909f.) waren schon zwischen Labeo und
Sabmumi: Marcellus Dig. XXIV 1, 11,3. Ulp. Capito vorhanden, unter deren Schulern Nerva
Vat frg. 266. Marcian Dig. XLI 1, 11 ; sodann und Sabinus traten sie noch starker hervor, und
bei Iustinian Inst. II 1, 25 [die Quelle hierzu, wurden namentlich die einzelnen Streitfragen be-
Gaius res cott. Dig. XLI 1, 7, 7 hat die Namen; deutend vermehrt. Die eigentliche Schulgriin-
ebenso Gai. Inst. II 79] und Cod. VI 29, 3). dung erfolgte dann durch Proculus und Cassius:
Tjber diese Schulen berichtet Pomponius (Dig. I zweifellos war auch Sabinus daran beteiligt, ob
2, 2, 47): Hi duo (Labeo und Capito) primum auf der andern Seite auch Nerva, muss dahin
wluti^ diversas sectas feeerunt : nam Ateius Co- 20 gestellt bleiben : nie wird die Schule nach ihvn
pi to in his quae ei tradita fuerant perseverabat, genannt, auch ist er schon im J. 33 gestorben.
Labeo ingenii qitalitate el fiducia doetrinae, qui ef Ebenso ist ungewiss, ob die beiden Schulen gleicli-
ceteris partibus (F operis) sapientiae operant, de- zeitig oder nach einander gegrundet wurden. Dass
derat, plurima innovare instituit, (48) Et ita dann hinterher jede Schule auch die bekannten
Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, La- Namen des Labeo und Capito zu den ihrigen
beam iVerra, qui adhue eas dissensiones auxe- zahlte, ja sie als ihre Urheber ansah, und dass
runt (52) Proculi auetoritas maior fuit (im demgemass auch Pomponius seine suceessiones
Vergleich zum jungeren Nerva und Longinus), mit ihnen begann, kann nicht Wunder nehmen.
nam et plunmum potuit: appellatique sunt par- Naheres fiber den Schulgegensatz s. im Artikel
tim Cassiani partim Proouliani, quae origo a 30 Rechtsschulen. [Jars.]
Capitone et Labeone ooeperat. Man hat im An- Cassianius. 1) M. Cassianius Latinius Po-
schluss an diese Stellen ganz allgemein (vgl. aber stunras, Gegenkaiser des Gallienus (253—268 n.
Karlowa R. E.-G. I 664. 684. 686) Labeo und Chr.) in Gallien, einer der sog. 30 Tyrannen. von
Capito als die Begrunder der beiden Eechtsschulen 258/59—268/69.
angesehen. Dagegen spricht aber 1) die Thatsache, I. Que 11 en. a) Die schriftstellerischen Quellen
dass die Schulen nicht nach diesen ihren Stiftern fiber Postumus sind ziemlich dtirftig und ver-
benannt sind, was namentlich bei Labeo, der doch worren. Zuniichst die kurze, wenig Thatsachen
stets das hfichste Ansehen genoss, unerklarlich enthaltende Lebensbeschreibung in der Historia
bleiben wfirde

:
sollte man der Schule, wenn sie Augusta, verfasst von Trebellius Pollio (tyr. trig,

urspriinglich den Namen der Antistianer gefiihrt40 3), dann einzelne Notizen in desselbeu Autors
hatte, diesen hinterher entzogen haben? oder sollte Biographie der Gallieni, des Claudius, in Vopis-
man, wenn die Beilegung der Namen iiberhaupt cus Vita Aurelians und Probus (im folgenden
erst spater erfolgt ware, von dem wahren Be- citiert als Gall.. Claud.. Aur. und Prob.). Dazu
grander zu Gunsten seines Nachfolgers Proculus kommen die spateren Autoren Zosimus I 38, 2.
abgesehen haben? beides ist in gleichem Masse 40, 1 und Zonaras XII 24. der hier nicht bios
unwahrschemheh. 2) In den Stellen der spateren auf Zosimus zuruckgeht , und die kurzen , aber
Junsten. welch e (sicher) Streitfragen der beiden zum Teil wichtigen Nachrichten bei Vict. Caes.
Schulen behandeln, erscheinen (abgesehen von 33,7 8; epitome 32, 3. Eutrop. IX 9, 1. 11. 1
jungeren Anhangern) regehnassig Sabinus und (= Oros. VII 22, lOf. Euseb.-Hieronym. chron.
Cassius auf der einen, Nerva. Proculus und Pe- 50 a. Abr. 2284. Ioann. Ant. frg. 152, FHG IV 598,
gasus auf der andern Seite : so bei Gaius Inst. dessen Text aber durch Verschulden des Excerp-
I 196 II 15. 79. 195. 218. 224. 244. Ill 133. tors corrumpiert ist). Dio contin. V 223 Dindorf.
161. Fv 79. 114. Dig. XLV 3, 28, 4: Venuleius Polem. Silv. Mommsen Chron. min. I 521. Vgl.
Dig. XL^ 1, 138 pr.: Pomponius XXX 26, 2. Arnin. Marc. XXI 16, 10. Der Brief Valerians
XLI 27, 2; Scaevola XXIX 7, 14 pr. XLVI 3. an die Gallier ftvr. trig. 3, 8—11) lasst in mehr-
93, 3-, Papmian XLV 1, 115, 2; Ulpian XLVII facher Hinsicht "Zweifel an seiner Echtheit zu.
2, 43, 5; Paulus V 3, 26. XVIII 1, 1. 1. XXXV Iiberhaupt sind Zosimus. Victor und Eutrop bei
2, 1, 14. XLI 2, 3, 3; Labeo wird in diesem Zu- allerKfirzedieverlasslichstenQuellen(vgl.Momm-
sammenhange nur einmal fbei Gai. Inst. II 231) sen R. G. V 149,2), weniger Zonaras ; vgl auch
envahnt. Capito niemals. 3) Plinius (ep. VII 60 A. Enmann Philol. Suppl. IV 377—379.
24, 8), die der Zeit nach fruheste Quelle, welche b) Einige Meilensteine, die von Postumus er-
einer der Schulen Erwahnung thut, neurit aus- halten sind, geben uns dessen vollstandigen Namen.
druckhch den Cassius als deren Begriinder: domus Diese Inschriften flnden sich verzeichnet bei A.
ahquando C. Cassiihuim qui Cassianae seholae H. de Villefosse Eev. arch. XXXVH (1879) 263
prznceps et parens fuit. 4) Auch bei Pom- —270. Einige daron mitgeteilt von Dessau
ponius (52) muss bei dem Leben des Proculus Inscr. sel. I nr. 560—562. Hinzugefugt muss
der Schulgriindung gedacht sein: dem Satz appel- werden eine Grabschrift. welche nach Postumus
lahquesunt partim Cassiani partim Proculiani erstem Consulat datiert ist (CIL XIII 633).

c) Die am reichlichsten fiiessende Quelle fur
die Geschichte des Postumus bilden die Miinzen,
die aber nur auf vereinzelte Thatsachen und Zu-
stande Schlusse erlauben, ohne ein continuierliches

Bild von der Regierung dieses Usurpators zu liefern.

Die Miinzen flnden sich bei E ckh el VII 437—447.
I 74. Mionnet I 83 nr. 223. Cohen VI2 14-64
nr. 1—453 (im folgenden nach den Nummern
citiert). J. de Witte Recherches sur les empereurs
qui ont regne" dans les Gaules au LTIeme siecle 10
de l'ere chretienne, Lyon und Paris 1868; ent-

halt ein Verzeichnis der Miinzen samt Abbildungen.
Vgl. E. Mowat Les ateliers monetaires impenaux
en Gaule, Revue numism. XIII (1895) 134—176.
A. de Belfort Annuaire de numism. 1887, 303.
A. v. Sallet Ztschr. f. Numismatik VI 63—66.
Ad. Erman Ztschr. f. Numism. VII 347—351.
"fiber Mihizfunde s. Schiller 831, 3.

d) Neuere Litteratur. H. Schiller Geschichte

dem Vater gleichnamig gewesen). Nun berichten
Zosimus (a. a. O.) und Zonaras (a. a. O.) aller-

dings, dass Gallienus zum Hfiter seines Sohnes
Silvanus ('Akflavog bei Zonaras ist bios verschrieben)

bestellte. Allein auch das mag richtig sein, und
eben der unbestimmt abgegrenzte Wirkungskreis
dieser beiden Manner scheint die nachste Ursache
des Streites gewesen zu sein. Den Anlass dazu
fand Postumus nicht allzu schwer.

b) Als er in Verfolgung der ihm gestellten
Aufgaben ehien Pliinderungseinfall der Germanen
zuriickgeschlagen und ihnen die geraubte Beute
wieder abgenommen hatte, verteilte er dieselbe

unter seine Soldaten. Silvanus hingegen erklarte

dieses Vorgehen far unrechtmassig und bestand
auf Herausgabe der Beute. Nun fand Postumus
mit leichter Miihe Eiickhalt bei der habsiichtigen

Soldateska, die ihn zum Kaiser ausrief. Er be-
antwortete Silvanus Forderung damit, dass er

der romischen Kaiserzeit I 2, 813. 827—833. 855, 20 gegen Koln zog, wo der junge Valerian residierte,

3. E. Herzog Geschichte und System der rOmi-
schen Staatsverfassung II 1, 554. 560—562. V
Duruy Histoire des Eomains VI 430—433. 436f.
Th. Bernhardt Geschichte Roms von Valerian
bis zu Diocletians Tod 1 19—22. 58—70. 89—92.
283—295. Th. Mommsen Romische Geschichte
V 149—151; vgl. 441,1. E. v. Wietersheim-F.
Dahn Geschichte der Volkerwanderung I 206f.
625—630. H. Diintzer Postumus, Victorinus und

und die Stadt so lange belagerte, bis die Besatzung
gegen Auslieferung des Caesars und seines Be-
raters capitulierte, die Postumus beide toten Hess
(tyr. trig. 3, 2. Zos. I 38, 2. Zon. XII 24. Vict.

Caes. 38, 7; epit. 32,3. Eutrop. IX 9, 1. Oros.

VII 22, 10). Trebellius Pollio kennt wohl noch
eine andere Version (tyr. trig. 3, 3 ; Gall. 4, 3),

wonach die Gallier den Caesar getOtet , weil sie

eine Knabenherrschaft nicht ertragen wollten, und
Tetricus in Gallien, Rhein. Jahrb. IV (1844) 45 30 Postumus zum Kaiser ausgerufen hatten ; dieser
-58 und seither Ofter, namentlich ebd. XII (1848)

158-172 XLIII (1867) 212—219. M. A. Roger
Chronologie du regne de Postumus, Revue hist.

LXI (1896) 1—9. E Klebs Prosopogr. imp. Rom.
I 309—311. B. Niese Grundriss der rSm. Gesch.
219f.; vgl. J. J Bernouilli Ramische Ikono-
graphie II 3 (1894), 176f.

II. Postumus Vorleben und seine Er-
hebung. a) Postumus war von niedriger Ab

Version ist aber, da die Begriindung nicht zu-

trifft und ihre Tendenz doch ersichtlich ist, weniger
Glauben zu schenken, obwohl sie sich ausdrfick-

lich auch bei Dio contin. V 223 Dind. findet.

Hingegen steht soviel fest, dass die Gallier hinter-

her die Erhebung durch die Soldaten und die

That des Postumus billigten, da sie sich unter
dem thatkraftigen und energischen Mann, der
bereits hinreichende Proben seiner Starke und

tammung; fiber sein Privatleben ist nichts be- 40 Tapferkeit abgelegt hatte, sicherer fiihlten, als
kannt (tyr. trig. 5, 8. Eutrop. IX 9, 1). Aus dem
wahrscheinlich unechten Brief Valerians an die

Gallier (tyr. trig. 3, 9— 11) erfahren wir, dass er

nicht nur ein tiichtiger Militar, sondern auch ein

trefflicher Jurist war und von diesem Kaiser mit
der Verwaltung Galliens und dem Schutze der
Rheingrenze betraut wurde (Transrhenani limitis

dux et Oalliae praeses, vgl. Mommsen Herm.
XXV 232, 7 und Rom. Gesch. V 149, 2). Letz-

unter der schwachen Eegierung des Gallienus, wo
sie den bestandigen Einfallen der Germanen fast

schutzlos preisgegeben waren, wahrend das Reich
seiner AuflOsung entgegenzueilen schien. Kein
Wunder daher, dass Postumus in Gallien bald
allgemein anerkannt war (tyr. trig. 3, 4).

e) Zeit der Erhebung. Die eben geschilder-

ten Ereignisse fanden statt nach dem Zug des
Gallienus gegen den EmpOrer Ingenuus im J. 258

teres wird auch sonst berichtet (Zosim. I 38, 2. 50 (tyr. trig. 9, 1); denn bei dieser Gelegenheit hatte
Zona.r "XTT 94 Vint, f'npe 3R 7^ Tlacc ValoriiTi riollianMo Ann "Pli/^r. T./».l nnnnn /\Ti*4- n*.f*~ oo iZonar. XII 24. Vict, Caes. 33, 7). Dass Valerian
seiner Leitung Gallienus unterstellt habe, beruht
auf einem andern Brief Valerians (Aur. 8, 2—4),

der nicht minder gefalscnt erscheint ; was darin
fiber Gallienus gesagt. wird, kann sich nicht auf
einen gereiften Mann beziehen, der ja Gallienus
damals schon war. Vielmehr wird man annehmen
mussen. dass der Falscher (der keineswegs Vopi-

scus selbst sein muss) diesen Irrtum in Verwechs

Gallienus den Rhein verlassen (Vict. Caes. 33, 1.

2) und seinen Sohn in Koln zuruckgelassen (keines-

falls ist die Mitteilung bei Zonar. XII 24 zu
brauchen, dass Gallienus indessen gegen die nach
Galatien eingefallenen Gothen zog). Andrerseits
ersieht man aus der Inschrift CIL XI 826, dass
Gallienus alterer Sohn spatestens im Laufe des
J. 259 starb. Es kOnnte Postumus also 258 oder

259 zum Kaiser ausgerufen worden sein. Um nun
lung mit Gallienus alterem Sohn, dem Caesar 60 diesen Zeitpunkt genauer zu bestimmen, sei zu
Valerianus, begangen liat, den sein Vater dem
Postumus zur Ausbildung ubergab (tyr. trig. 3,

1 ; die Benennung Saloninus an dieser Stelle

sowie bfii Zosim. I 38, 2 ist unrichtig ; denn sie

lasst sich nur fur Gallienus jungeren Sohn nach-
weisen, wahrend wir es hier sicher mit dem alteren
zu thun haben ; ebenso verhalt es sich mit Zo-
naras Bemerkung [XII 24], dieser Sohn sei mit

nachst auf die Thatsache hingewiesen, dass wir
von den Emissionen der Miinzstatte Tarraco nur
eine Miinze des Gallienus mit dessen VII. trib.

pot. (10. Dec. 258—9. Dec. 259) besitzen, keine
aber aus einem, spateren Jahr (A. Markl Numism.
Ztschr. XVI 1884, 411f.), es muss also ganz kurze
Zeit nach dem 10. December 258 die Pragung
hier eingestellt worden sein. Nun wissen wir.
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dass unter Gallienus die Franken in Gallien ein-

flelen, dasselbe pliindernd durchzogen und nach

Spanien gelangten, wo sie Tarraco eroberten und
fast ganzlich zerstOrten ; ein Teil dieses Volkes

soil sogar nach Africa gelangt sein (Vict. Caes.

33, 3. Eutrop. IX 8, 2 = Hieronym. a. Abr. 2280.

Zon. XII 24 ixoXifxrioe be xai &odyyoig ; Oros.

VII 22, 7. 41, 2 erzahlt, dass die Germanen unter

Gallienus Regierung 12 Jahre lang in Spanien
gehaust hatten , was natiirlicli iibertrieben und 10

nur eine allgemeine Angabe ist). Man wird kaum
fehlgehen, wenn man mit dieser Zerstorung Tar-

racos das Einstellen der Pragung in dieser Miinz-

statte in Zusammenhang bringt und zugleich an-

nimmt, dass eben diese Pranken es waren, welche

unbemerkt tiber den Ehein gekommen waren, und
welche dann von Postumus zurflckgetrieben wur-

den. Da nun Postumus bei diesem Anlass zum
Kaiser ausgerufen wurde, so fallt das letztere Er-

eignis nach dem 10. December 258. Dieser An- 20
satz wird fast zur Gewissheit durch einen Grab-

stein aus Burdigala (CIL XIII 683), welcher datiert

ist V K. Febr. Postumo eos. Einen Consul ordi-

narius mit dem Cognomen Postumus giebt es im
3. Jhdt. (dem die Inschrift angehOrt) nicht, und
dass man in dieser Zeit nach einem Consul suf-

iectus datiert hatte, und vollends in den Provin-

zen, ist durchaus ausgeschlossen ; da es iiberdies

auffallig ist, dass nicht das Consulnpaar, sondern

nur ein Consul genannt ist, so wurde mit Eecht 30
vermutet (vgl. Renier Comptes rendus de l'acad.

des inscr. 1869, 100—103), dass hier nur der

Kaiser Postumus, und zwar wahrend seiner Re-

gierung gemeint sein kOnne. Wir haben somit

einen vom 28. Januar datierten Stein aus dem
ersten Consulatsjahr des Kaisers Postumus vor

uns. Nun wissen wir aber aus den Mtinzen, dass

dessen dritter Consulat zusammenfallt mit der

III. trib. pot. (s. u.), also muss er den ersten Con-
sulat gleich in seinem ersten Eegierungsjabre be- 40
kleidet haben, und da uns hier aus der Zeit dieses

ersten Consulats das Datum des 28. Januar ent-

gegentritt, so muss der Beginn des ersten Re-
gierungsjahrs , also Postumus Regierungsantritt,

zwischen einem 10. December und einem 28. Ja-

nuar liegen. Nach dem frflher Gesagten konnen
wir somit die Erhebung des Postumus zwischen
10. December 258 und 28. Januar 259 ansetzen.

Noch engere Grenzen zu Ziehen, etwa mit dem
Hinweis daiauf, dass Postumus den ordentlichen 50
Consulat doch schon am 1. Januar angetreten
haben musste, ist kaum statthaft. Denn da Po-
stumus ein neues Reich begriindete, das er doch
nach rOmischem Muster bildete. musste er gleich

von Anfang seiner Regierung an Consoles ordi-

narii einsetzen, beziehungsweise selbst den Con-
sulat antreten, gleichviel auf welchen Tag des

Jahres dieser Anfang fiel.

III. Regierung. a) Name und Titel. Auf
Inschriften und Mfinzen findet sich sein voller60

Name M. Cassianius Latinius Postumus, welchen
nur die Epitome 32, 3, allerdings arg verstummelt,

wiedergiebt als Cassius Latienus (oder Labienus)
Postumus; sonst nennen ihn die Schriftsteller

einfa^h Postumus (Iloaiovfuog bei Dio contin. a.

a. O.) , ebenso wird er genannt in der Angabe
seines Consulats auf einer Inschrift (CIL XIII
633); nur irrigerweise lautet tyr. trig. 6, fi sein

Name Iulius (oder lunius) Postumus (in einem
angeblichen Citat aus Iulius Atherianus, dessen

Name vielleicht zur Irrung Anlass gegeben hat;

Riihl Rh. Mus. aLlII 597 will hier divus ein-

setzen). Als Kaiser heisst er mit vollem Namen
und Titel: Imp. Goes. M. Cassianius Latinius
Postumus Pius Felix, invictus Augustus, Ger-

manicus maximtis, pontifex maximus, tribunicia

potestate, consul, pater patriae, proconsul (CIL
II 4943). Wenn Postumus die ubliche Zahlung
nach dem tribunicischen Neujahr eingehalten hat,

und wir haben keinen Grand, daran zu zweifeln,

dann wurde der ohigen Berechnung zufolge seine

erste trib. pot. bis zum 9. December 259 reichen,

seine XL trib. pot. mit dem 10. December 268
beginnen. Die Bezeichnung invictus und der Titel

proconsul kommen auf den Munzen nicht vor.

Hingegen findet sich nur dort die Benennung
imperator nach der Angabe der trib. pot., womit
fmher iiberall, wo Iterationen hinzugefugt waren,

die thatsachliche Ausrufung zum imperator be-

zeichnet wurde (vgl. Momm sen St.-R. 113 781f.).

Aber bei Postumus sowie gleichzeitig bei Gal-

lienus scheint es zum erstenmal voTgekommen zu

sein (wie Dessau Eph. epigr. VII p. 432—435

gezeigt hat — Seecks Widerlegung im Rh. Mus.
XLVIII 196—207 ist kaum haltbar—), dass diese

Angabe imperator mit einer darauffolgenden Zahl

nicht die Imperatorenacclamationen , sondern die

Zahl der Regierungsjahre, gezahlt vom Tage des

Regierungsantrittes , bedeute. Und zwar findet

sich speciell bei Postumus nur imp. V (zwischen

261 und 265) und imp. X (im 10. tribunicischen

Jahr); da, wie gezeigt wurde, der Tag seines Re-

gierungsantrittes nur kurze Zeit hinter dem tri-

bunicischen Neujahr liegt, so werden bei ihm die

Zahlen bei imp. und bei trib. pot. in der Regel

gleich gewesen sein, wahrend sonst oft die erstcre

natiirlich urn 1 kleiner ist (tiber imp. II auf

einer Postumusmunze bei Eckhel VII 438 vgl.

Dessau a. a. O. p. 433, 3). Dessau hat auch

bemerkt , dass gleichzeitig mit dieser Neuerung,

die dann im 4. Jhdt. herrschend wurde, die Accla-

mationen des Heeres sich in den Siegerbeinamen

geltend machten, denen nunmehr die entsprechen-

den Ziffern beigesetzt wurden , so dass deren

Summe die Gesamtzahl der Acclamationen ergiebt.

So heisst Postumus Germ. Max. V (Eckhel VII
439. Cohen 84—86. de Witte 66 pi. V). Den
Siegernamen Germanicus maximus erhielt er

schon im J. 260 (Dessau Inscr. 561). Consul I

war Postumus 259, consul II 260, cos. Ill 261,

cos. IV 266, eos. V 268 (irrtiimlich auch auf einer

Munze des J. 263; s. Eckhel VII 439).

b) Bei der Luckenhaftigkeit der Quellen ist

es kaum moglich, die Regierung des Postumus
nach den einzelnen Jahren geordnet darzustellen

;

nur im allgemeinen lasst sich die Chronologie

der Ereignisse feststellen. Kaum hatte Gallienus

den Rhein verlassen, urn die Erhebung des In-

genuus niederzuwerfen , als die Alamannen ihre

Plunderungsziige bis weit hinein in das Gebiet

des rOmischen Reiches unternahmen und selbst

in Italien erschienen. Auf ihre Bekampfung hatte

Gallienus nach der Beseitigung des Ingenuus
und nach der Niederwerfung der unmittelbar an-

schliessenden Rebellion des Regalianus zunachst

sein Augenmerk zu richten, und er konnte daher
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nicht gleich daran denken, die Ermordung seines

Sohnes zu rachen und dem Imperium des Po-
stumus ein Ende zu machen. Auf diese Zeit

dtirfte sich auch die Nachricht beziehen, dass

unter Gallienus alle rechtsrheinisehen Besitzungen
der Romer verloren gingen (Anhang zum Pro-
vincialverzeichniss von 297, Abh. Akad. Berl.

1862, 493; vgl. 531). Andere Germanen, be-

sonders die Franken am Niederrhein und wahr-
scheinlich auch ein Teil der Alamannen, wollten

in gewohnter Weise nach Gallien einhrechen,

stiessen aber nun wieder auf den Gegner, den
sie schon kennen gelernt hatten, und der ihnen
wohl gewachsen war. Gegen fiinf Jahre hat Po-
stumus siegreich mit ihnen gekampft und ihre

Einfalle dauernd von Gallien abgewendet. Seine
geschickte Kriegfuhrung zeigte sich unter anderm
darin, dass er es unternahm, langs des rechten
Rheinufers, also im Gebiet der Barbaren, eine

Linie von Castellen zu errichten (tyr. trig. 5, 4).

Auf den Erfolg dieses Unternehmens weisen viel-

leicht auch Munzen hin, welche den Plussgott
Rhenus darstellen und als Retter der Provinz
lezeichnen (salus provinciarum; Eckhel VII
445. Cohen 351— 356. de Witte 287—293 pi.

XVIII). Mit Recht riihmen daher die Schrift-

steller, dass Postumus Gallien, welches sich in

der That infolge der Raubziige der Barbaren in

argem Zustand befunden hatte, gerettet und gleich-

sam wiederhergestellt habe (tyr. trig. 3, 6. 4;
Gall. 4, 5. Vict. Caes. 33, 7. Eutrop. IX 9, 1.

11,1. Oros. VII 22, 10). Auch aufMunzen heisst er

restitutor Galliarum (Cohen 311-322. de Witte
251- 256 pi. XVI). Nicht weniger als fiinf Siege
hat Postumus fiber die Gennanen errungen und
aus diesem Anlass den Ehrennamen Germanicus
maximus angenommen (Dessau 561. 562. CIL
II 4919. Cohen 84—86. 232. de Witte 212 pi.

XIV. Eckhel VII 439). Der siegreiche Usur-
pator erwarb sich dadurch die grosste Zuneigung
der Gallier (tyr. trig. 3, 6) und wurde von ihnen
als ihr Retter und Befreier begriisst, Zahlreiche
Munzen scheinen seine Erfolge zu bezeugen —
allerdings ein Zeugnis. welches gerade in diesen

Punkten nur mit Misstrauen zu beniitzen ist. Es
wurden Miinzen gepragt mit der Aufschrift Vic-

toria Germaniea (Eckhel a. a. O. Cohen
367-369. 371. de Witte 381—333 pi. XXI); da
diese mit der trib. pot. V verbunden erscheinen,

so mtissen die Kampfe gegen die Gennanen min-
destens bis in das J. 262 gedauert haben. Zahl-

reiche andere Munzen, auf denen die Victoria ab-

gebildet ist, und die mit der Legende Victoria
Aug., Fdiciias Aug. etc. sowie mit Darstellungen
von Gefangenen , Triumphbogen und ahnlichem
versehen sind, gehen gewiss auch auf die Kriege
mit den Germanen zuriick. Ein Teil der Be-
siegten, vornehmlich Franken. traten in eine Art
Bundesverhaltnis zu Postumus und dienten als

Hulfstruppen in seinem Heere (Gall. 7, 1 ; tyr.

trig. 6, 2).

c) War Gallienus anfangs. wie gesagt, ver-

hindert, den MOrder seines Sohnes zu bestrafen,

so scheint er auch spater infolge der Wirren im
ganzen'Reich nicht sobald dazu gelangt zu sein.

Auch fur diese Kampfe sind die chronologischen
Angaben ziemlich unsicher und zum Teil wider-
sprechend. Der Krieg begann vor der Decennalien-

feier des Gallienus (Gall. 7 ; allerdings ist zu be-

merken, dass alle hier geschilderten Ereignisse
in eine spatere Zeit fallen), die 262/3 stattfand,

wurde aber noch lange nach derselben gefuhrt
(vgl. Gall. 21, 5). Nach der Besiegung der Ger-
manen, also nach 262, muss es gewesen sein, dass

Postumus sich frankischer Hulfstruppen bediente
(Gall. 7, 1 ; tyr. trig. 6, 2). Im 8. Jahr der Regie-
rung des Postumus, das ist im J. 266, wurde Au-

10 reolus zu seiner Bekampfung nach Gallien geschickt
(Gall. 4, 5; ich folge hier der Conjectur E. E. Hude-
manns Philol. IX 1854, 191: iam anstatt nam;
dadurch wird auch wenigstens eine Schwierigkeit
in der Angabe der Regierungsdauer des Postumus
beseitigt, s. u.). Der Verlauf des Kampfes war
demnach etwa der folgende. Gallienus Feldherr
in Gallien war anfangs Theodorus (Theodotus?
Gall. 4, 4), der aber nicht viel ausgerichtet zu
haben scheint, weshalb Gallienus selbst nach

20 Gallien zog. Es ist nicht anzunehmen, dass er

damit so lange gewartet habe, bis er sah, dass

aueh Aureolus seinen Wiinschen nicht entsprach,
und es durfte daher Zonaras Angabe (XII 24)
zu berichtigen sein (vgl. Gall. 4, 4—6). Gallienus
errang wohl einige Erfolge (Zon. a. a. O.), wurde
aber spater bei der Belagerung einer gallischen

Stadt (Mowat p. 156f. vermutet Vienna) durch
einen Pfeilschuss verwundet und gab dann die

Belagerung auf (Gall. 4, 4 ; tyr. trig. 3, 5. Zon.
30 a. a. 0.). Wahrscheinlich damals schloss er Frie-

den mit Aureolus (Gall. 4, 6; tyr. trig. 11, 3),

wenn dessen erster Aufstand uberhaupt wirklich

zustande gekommen ist (vgl. Bernhardt 82.

295). Aureolus betrieb aber die Sache sehr lassig

(Zon. a. a. 0.) und konnte keinen durch greifenden
Erfolg erringen (Gall. 4, 6). Er zog sich iibrigens

nach Italien zuruck, angeblich um dessen Grenzen
gegen Postumus etwaige Angriffe zu schiitzen,

flel aber nun endgaltig von Gallienus ab und
40 liess sich zum Kaiser ausrufen (Zos. I 40, 1).

Nach ihm kampfte der spatere Kaiser Claudius

mit besserem Erfolge in Gallien (Gall. 7, 1), in-

dem es ihm gelang, Postumus so arg in die Enge
zu treiben, dass sich dieser genStigt sah, in der

Person des Praetorianertribunen M. Piavfrjmius
Vieiorinus (M. Pius Av(v)onhts Victorinus

c
'.

vgl. Allmer Rev. epigr. Ill 1888; 372; ferner

die Inschriften bei Dessau nr. 563—565) einen

kriegsttichtigen Mitregenten zu nehmen (tyr. trig.

50 6, 1; Gall. 7, 1). Die Thatsaehe dieser Mit-

regentschaft ist nur bei Trebellius Pollio uber-
liefert, wahrend die Mtinzen nirgends mit Sicher-

heit das Bild zweier Augusti aufweisen. Daher
haben A. Erman (Zeitschr. f. Numism. VII 347
—351) und Mommsen (R. G. V 149, 2) an der
Richtigkeit dieser Nachricht gezweifelt, allein sie

wird durch eine Miinze des Postumus mit dem
Revers [saejculum Augg. (Cohen 337. d eW i 1 1 e

267 pi. XVII) und drei Munzen des Victorinus,

60 wo auch Augg. erscheint (Cohen VI 82 nr. 119.

83 nr. 135f.), doch zur Geniige bestatigt; nicht

sicher als echt anzuerkennen sind zwei andere

Postumusmunzen mit adventus Augg. und moneta
Augg. (Eckhel VII 448). Dieses' Ereignis fallt,

wie sich zunachst feststellen lasst, nach 266 ; denn
Victorinus regierte noch nach Postumus als Allein-

herrscher, und seine gesamte Regierungszeit be-

triigt nicht viel mehr als zwei Jahre (Eutrop. IX
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9, 3. Vict, Caes. 33, 12 ; auch die Miinzen geben die

Zahl seiner Regierungsjahre nur bis zur trib.pot. III.

an: Cohen VI p. 79). Erman (a. a. 0.) hat aller-

dings auf Grund der Beobachtung der Munzsorten
unter den gallischen Xaisern die Reihenfolge der-

selben wie folgt festgestellt : Postumus, Laelianus,
Marius, Victorinus und Tetricus. Da aber nur
die wenigsten Munzen datiert skid, so lasst sich

nicht genau oonstatieren , ob die von minder-

(Cohen 204. de Witte 170 pi. XT) und Neptuiw
reduei (Cohen 205—209. de Witte 171-173 pi.

XI) und entsprechenden Darstellungen, dass Po-
stumus einen Zug nach Britannien unterncaimen
hat, wo er allem Anschein nach auf friedhchem
Wege seine Anerkenmmg durchsetzte; vielleicht

weist darauf auch eine Miinze mit der Umschrift
exereitus Yse(ae) hin, wenn nicht hier gerade so
wie bei einer analogen Miinze exereitus Vac(cae-

wertiger Sorte zu Beginn oder vielleicht erst gegen 10 orum ?) eine Verschreibung fur Augfusti) anzuneh
das Ende der Regierung des Victorinus emittiert

wurden. Es bleibt also auch fur die Annahme
Eaum, dass Victorinus als Augustus sowohl Po-
stumus als auch die beiden folgenden, Marius
und Laelianus, ilberlebte (vgl. tyr. trig. 6, 3 und
5, 3. 5 ; dagegen 8, 1). Aber fur den Regierungs-
anfang des Victorinus gelangen wir noch weiter,

wenn wir von Tetricus ausgehen, dessen Herr-
schaft im Laufe des J. 273 ein Ende fand (vgl.

men ist (Cohen 37f. Eckhel VII 442. deWitte
30f. pi. II). 1st aber die Lesung richtig, dann
wurde die letztere Miinze auch Postumus Herr-
schaft in Spanien bestatigen, die iibrigens durch
Inschriften (CIL II 4919. 4943) und Munzen (aus
der tarraconensischen Miinzstatte, vgl. Markl
Numism. Ztschr. XVI 1884, 418f.) hinlanglich
bezeugt erscheint. Postumus Absicht war, ein
eigenes Reich im Westen zu grlinden , das unab-

Mommsen E.G. V 441, 1. 151, 1), und der 20 hangig von und neben dem romischen Eeich be-
auch hOchstens drei Jahre regierte. Also muss
Tetricus Mhestens im Laufe des J. 270 zur Re-
gierung gelangt und daher Victorinus um diese

Zeit gestorben sein. Somit fallt der Beginn der
Mitherrschaft des Victorinus erst in das J. 268,
jedenfalls nach dem 10. December 267. Noch
nachdem Victorinus zum Mitregenten angenommen
war, blieben Gallienus Truppen siegreich (Gall.

7, 2; tyr. trig. 6, 2). tlber das Ende dieser

stehen sollte. Charakteristisch fur diese Auf-
fassung ist der angebliche Meinungsaustausch
zwischen Gallienus und Postumus bei Dio contin. V
223 Dind., dessen hochst abenteuerlich klingende
Seltsamkeiten zwar wenig Glauben verdienen, der
aber doch symptomatische Bedeutung beansprucht.
Postumus richtete seine Eegiernng ganz nach dem
ro'mischen Vorbild ein. Er sehuf einen eigenen
Senat

; zahlreiche Munzen sind sfenatus) cfimsulto}
Kampfe wissen wir nichts; dass sie aber noch 30 gepragt (Her zog 561 spricht sich allerdings gegen
vnr <\f.m Tr.d« d«s Pnct^rrme o,,fi,«w- r, i~.i™ aiese Schlussfolgerung aus). Auch die Magistra-vor dem Tode des Postumus aufhiirten, beweisen
die Munzen, welche den Prieden verkimden (Cohen
215-227. de Witte 178-192 pi. XII). Auchwird
ausdriicklich berichtet. dass sich Claudius nach
seiner Thronbesteigung zunachst nicht veranlasst
sah, gegen den gallischen Usurpator zu kampfen,
da ihm der Krieg gegen die Gothen, als im In-

teresse des Eeiches gelegen, wichtiger schien
(Zonar. XII 26). Und bald nach dem Eegierungs

turen waren die gleichen wie in Rom ; Postumus
selbst war funfrual Consul (s. o.). Auch giebt es

eine britannische Inschrift (CIL VII 287, vgl.

p. 307 ; aus dem 3. Jhdt.), auf der ein Consuln-
paar zur Datierung verwendet wird, Censore II
et Lcpido II, die obwohl Consules ordinarii (die

Begriindung ist dieselbe, wie friiher bei der Da-
tierung Postumo cos.), aus den Fasten nicht be-

antritt des Claudius muss Postumus gestorben 40 kannt sind. Daher hat Dessau (Prosopogr. imp.w ,-,..-. ,

Ham. II 269) wohl mit Eecht vermutet, dass
dieses Consulnpaar von Postumus ernannt worden
sei und seinem Reiche angehOre. Diese Ansicht
ist seither durch eine neue Inschrift bestatigt

worden, welche in Mainz gefunden wurde (Corr.-BL
d. westd. Ztschr. XV 1896, 202), also auch inner-

halb des Gebietes von Postumus Herrschaft, und
auf welchem dieselben Consuln, und auch beide
als consules iteruni erscheinen. Postumus

sein (s. u.). Weniger zuverlassig als in Betreff
der Mitregentschaft des Victorinus ist Trebellius
Pollios Zeugnis (tyr. trig. 4, 1) hinsichtlich der
des jungen Postumus (Nr. 2), wofur die Munzen
keinen Anhaltspunkt bieten. Vielmehr ist es aller

Wahrscheinlichkeit nach eine Fiction Pollios, wenn
er nach Analogie mit dem jungen Tetricus auch
von einein jungen Postumus und von einem jungen
Victorinus (tyr. trig. 6, 3. 7) spricht, die beide,
so wie Tetricus iunior , Mitherrscher ihrer Viiter 50 samte Titulatur entspricht vollkommen der der
geworden seien.

d) Thatigkeit im Innern. Postumus wurde
gar bald in Gallien willig anerkannt, aber sein
Imperium scheint noch bedeutend dariiber hinaus-
gereicht und sich ilber den gesamten Westen des
romischen Weltreiches erstreckt zu haben. Mowat
la. a, O.) hat zu zeigen versucht, dass die Nar-
bonensis nicht nur unter Postumus, sondern selbst

unter seinen Nachfolgern Victorinus und Tetricus

romischen Kaiser; besonders merkwiirdig ist esr

dass er sich auch als Pontifex maximus bezeichnet.

So ist es denn auch leicht glaublich, dass er eine
Praetorianertruppe um sich hatte, der auch sein

spaterer Mitkaiser Victorinus als Tribun angehOrte
(vgl. E. Hubner Ehein. Jahrb. XXXIX. XL
1866, 1—9). Wir batten dann auch anzunehmen,
dass Trier seine Residenz war, obwohl wir Munzen
von ihm, die in Koln gepragt wurden (Eckhel

zum gallischen Kaisertum gehorte. Wir besitzen60I 74. Mionnet I 83 nr. 223. Cohen 11. 14
auch sichere Zeugnisse dafiir, dass Postumus in
Britannien und Spanien anerkannt wurde. In-
schriften von ihm und von Victorinus sind in
Britannien gefunden worden (CIL VII 1161
1162 (?). 1160. Dessau 564f.) und die Cohors I
Dacorum in Britannien nannte sich nach ihm
Postumiana (CIL VII 820. 822). Ferner lehren
uns Munzen mit dem Revers Neptuno comiti

163. de Witte 16f. pi. II), hingegen keine besitzen,

auf denen Trier bezeichnet ware. Auf einer Miinze
scheint ferner ein Lictor mit Fasces erkennbar zu
sein (Cohen 188. de Witte pi. X nr. 153). Auch
Mtazen mit Roma Aeterna wurden geschlagen
(Cohen 277.327—330. de Witte 229. 266 pi. XV.
XVTI). Aber bei alledem kann man sich der
Auffassung nicht ganz entziehen, dass auch dem
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gallischen Nationalgefiihl Concessionen gemaeht
wurden. So liess Postumus Miinzen mit dem
Namen und dem Bild des Hercules schlagen,
der ja bekanntlich in Gallien wie ein Schutz-
gott verehrt wurde; Postumus Ziige wurden ab-
sichtlich denen des Hercules ahnlich dargestellt.
Auch keltische Munzen wurden damals in Um-
lauf gesetzt (Cohen p. 63f.). Iullian (Comptes
rendus de l'acad. des inscr. et belles-lettres 1896,
293—300) freilich leugnet jeden keltischen Ein-
fluss im Eeich des Postumus und halt den Her-
cules, dessen Kult hier so eifrig betrieben wurde,
fur den rOmischen, nicht fur den keltischen. Eine
vereinzelte Erscheinung ist es, dass Postumus auch
Quinquennalien feierte (Eckhel VII 438. Cohen
306-310. de Witte 252-255 pi. XVI); die Feier
fand statt gegen Ende 263. Die grosse Beliebtheit,
der sich das Regiment des Postumus in Gallien
erfreute, beruhte nicht nur auf seiner erfolgreichen
Abwehr ausserer Feinde, sondern auch auf seiner
gliicklichen Ordnung der inneren Verhaltnisse.
Als naturliche Folge des AufhOrens verheerender
Einfalle musste sich die Hebung des Handels
und Verkehrs ergeben, und so sehen wir diese
Thatsachen angedeutet auf Munzen wie der schon
erwahnten (Eckhel VII 445), wo der Rhein als
solus provinciarum bezeichnet wird. Bernhardt
(S. 69) hat mit Recht aus der Darstellung des
Ankers geschlossen, dass auch die Hebung des
Schiffahrtsverkehrs dadurch verherrlicht werden
sollte. Andere Munzen sind mit der Aufschrift
Mereur. (Eckhel VII 445. Cohen 192f. de Witte
156f. pi. X) und Minerva (Eckhel a. a. O
Cohen 194—198. de Witte 158—162 pi. Xf.)
versehen oder enthalten darauf beziigliche Darstel-
lungen (Cohen 164-186. 233. 279. de Witte
pi. IXf. nr. 132—152. XIII nr. 199). Seine auf
die Miinzverbesserung gerichteten Bestrebungen,
von denen wir durch die erhaltenen Munzen selbst
reichliche Kunde besitzen, werden auf Munzen
mit der Aufschrift Moneta Aug. (Cohen 199-203
de Witte 163—169 pi. XI) ausdriicklich geriihmt.
Hieher gehOren endk'ch auch Munzen mit den
Legentenannona Aug. (Cohen 7), liberalitas Auq.
(Cohen 187f. de Witte 153 pi. X), uber(ijtas
Aug. (Cohen 365f. de Witte 300f. pi. XIX) und
saeeulo frugifero (Cohen 333f. de Witte 269f.
pi. XVII). So darf es nicht Wunder nehmen, dass
Postumus Regierung angenehrn empfunden wurde
zu einer Zeit, da fur die Provinzen des rOmischen
Reiches infolge der bestiindigen Wirren und Kampfe
eine Zeit der argsten Bedrangnis und Not ange-
brochen war. Daher finden wir auch Munzen
aus dem Reich des Postumus, die mit vollem Recht
die Bezeichnung/e//ctYos tempforum) (Cohen 54f.
de Witte 46f. pi. IV), fortuna Aug. (Cohen
80—82. de Witte 62f. pi. V) und saeeuli felieitas
(Cohen 331f.) tragen. Es war in der That unter
den damaligen Verhaltnissen fur Gallien eine
gluckliche Zeit, deren Spuren nicht so bald ver-
wischt wurden. Als Curiositat sei erwahnt, dass
man auf einem Jeton aus dem 15. Jhdt. noch
Postumus Kopf dargestellt fand (R. S[errure]
Bulletin JVTensuel de numism. et arch. II 1882,
98f.). Aber auch das rOmische Kaisertum hat,
wie es scheint, selbst nachdem das gallische Gegen-
regiment durch Aurelian endgiiltig beseitigt worden
war, willig anerkannt, dass diese Herrschaft allein
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im stande gewesen war, dem Reiche den Westen,
wenn auch nur mittclbar, zu erhalten. Diese
Anerkennung wurde teils durch Tetricus Begna-
digung, teils indirect dadurch zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Demnatio memoriae, die doch
sonst fast immer das Schicksal der' besiegten
Gegenkaiser war, weder ttber Postumus, noch
iiber seine Nachfolger verhangt wurde.

Postumus starb nach einer mehr als zehn-
lOjahrigen Eegierung. Diese Zahl steht durch die

Munzen vollkommen fest (Eckhel VII 440. Cohen
284f., wo schon die Vota vicennalia angegeben
sind), wozu dann noch bestatigend das Zeugnis
des Eutrop (IX 9, 1 und Orosius a. a. O.) tritt.
Nun berichtet aber Trebellius Pollio an drei
Stellen (Gall. 4, 5; tyr. trig. 3, 4. 5, 4), dass
Postumus sieben Jahre regierte ; allein die Schwie-
ngkeit wird wenigstens an der ersten Stelle be-
seitigt, wenn man die friiher erwahnte sehr an-

20 sprechende ConjecturHudemanns annimmt, und
die beiden andem Angaben sehen sehr danach
aus, als ob sie durch Missverstandnis der Quelle
entstanden waren. Man kann also ruhig an-
nehmen, dass Postumus Tod nach Verlauf seines
zehnten Regierungsjahres (nach tribunicischer Zah-
lung), also nach dem 10. December 268 erfolgt
ist; aber wir sind nicht in der Lage, den Todes-
tag genauer zu bestimmen. Keinesfalls kann sich
seine Regierung weit iiber diesen Termin hinaus

30 erstreckt haben, da wir sonst Munzen aus dem
elften tribunicischen Jahre kennen mftssten. Mit
diesem Ansatz stimmt auch die friiher erwahnte
Nachricht bei Zonaras, wonach Postumus noch
regierte, als Claudius auf den Thron gelangt war.
Allerdings steht damit im Widerspruch, dass nach
Claud. 4, 4 Claudius schon zu Beginn seiner Re-
gierung mit Tetricus zu kampfen hatte; allein
die Unrichtigkeit dieser Angabe leuchtet sofort
ein, wenn man bedenkt, dass dessen Herrschaft erst

40 im J. 273 nach einer hochstens dreijahrigen Dauer
ein Ende fand (s. o.). Nun erzahlen zwar auch
Victor (Caes. 33, 14) und Eutrop (IX 10), dass des
Tetricus Erhebung noch unter Gallienus stattfand;
jedoch ist bei diesen deutlich die sachliche Anord-
nung statt der chronologischen ersichtlich, und es
ist daher hieraus keine chronologische Bestimmung
zu gewinnen. Die Miinze hingegen, auf der der
Kopf des Claudius sowohl, wie der des Tetricus
erscheint (Cohen VI p. 118. de Witte p. 175

50 pi. XLIV nr. 3), beweist, auch wenn die gegen
ihre Echtheit mehrfach geausserten Bedenken un-
begrundet sind, fur eine gleichzeitige Eegierung
des Claudius und Tetricus so wenig, wie z. B.
die, wo Tetricus und Postumus dargestellt sind
(Cohen p. 115), einen analogen Schluss gestattet.
Endlich passt zu der hier aufgestellten Chrono-
logic die Nachricht der Epitome (34. 3), dass
Victorinus unter Claudius den Purpur nahm, wenn
man sie nur auf Victorinus Alleinherrschaft bezieht.

60 tber die Art von Postumus Tode berichtet
Trebellius Pollio falschlich, dass er durch den
Aufstand des Laelianus sein Leben verlor (tyr.

tng. 3, 7. 5, 1), indein er die wanketmiitigen
Gallier durch seine Strenge schliesslich gegen
sich aufbrachte.

_
Mehr Vertrauen verdient der

iibereinstimmende' Bericht Victors und Eutrops,
wonach Postumus nach einem Sieg iiber Lae-
lianus von seinen eigenen Soldaten zu Mainz ge-

53
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totet wurde, weil er ilmen die Ptunderung der

Stadt vcrwehrte (Vict. Caes. 33, 8. Eutrop. IX

9, 1 = Oros. VII 22, 11).

e) Postumus Charaktcr ergiebt sich aus der

SchilderuDg seiner Th&tigkeit zur Geniige. Von
energischem, festem Wesen, war er nicht nur ein

tapferer und strenger Soldat mid Feldherr, son-

dern auch friedlicher Thatigkeit und den Pnichten

ernes Herrschers vollkornmen gewachsen. In die

flbertragen worden ist (E. Oder Rh. Mus. XLVIII

40). Demnach ist er nicht der Redactor der mis

vorliegenden auf Geheiss des Constantinos ?or-
plryrogennetos VII. veranstalteten Sammlung der

Geoponici, sondern der Verfasser der dieser Samm-
lung zu Grunde liegenden Ureklogen {neol yscog-

yiag enkoyai, Tgl. Oder a. a. 0. 27), die er

seinem Sonne Bassus gewidmet hatte (vgl. Prooem.

zu VII—IX) und in der er die beiden alteren

sem Sinne urteilen auch die Sdiriftsteller fiber 10 landwirtschaftlichen Sammlungen, des Vindanios

ihn (tyr. trig. 3, 1. 8—11. 5, 1. Vict. Caes.

33, 12. Eutrop. IX 9, 1). Litteratur s. o. I d.

2) (Cassianius) Postumus, der Jiingere, Sohn

des Gegenkaisevs Postumus, angeblich dessen Mit-

regent (Hist. Aug. tyr. trig. 4, 1 ; s. Nr. 1). Ob-

wohl diese Nachricht von der Mitregentschaft

hochst zweifelhaft ist, so besteht doch kein ernst-

hafter Grund, an der Existenz des jungen Po-

stumus ttberhaupt zu zweifeln. Nach einer, wenn

Anatolios ovraywyi' yswoyix&r biixnbsv\i.a.TfOv und

des Didymos yemoyma, beide aus dem 4. oder

5. Jhdt., zusammenschweisste. Vgl. W. Gemoll
Untersuchungen fiber die Quellen, den Verfasser

und die Abfassungszeit der Geoponica, Berliner

Studien I (1884) 253ff. E. Oder Eh. Mus. XLV
212. Krumbacher Gesch. der byzant. Litt. 67.

[M. Wellmann.]

11) GewOhnlich Iohannes Cassianus genannt,

auch verdachtigen, TJrkunde erhielt er von Kaiser 20 obwohl man den Namen Iohannes ihm erst im

Valerian den Tribunat der Vocontier (tyr. trig.

3, 11), d. h. er wurde tribunus eohortis Voeon-

tiorum (vgl. Mommsen Rhein. Jahrb. XXXIX
—XL [1866], 8; Rhein. Mus. XXV 235, 7)._ Sein

Biograph riihmt an ihm grosse Beredsamkeit und

behauptet, dass seine Controversien in Quintilians

Schriften (wahrscheinlich die sog. declamationes ;

vgl. Teuffel-Schwabe K. L.-G.s § 325, 11)

aufgenommen worden seien (tyr. trig. 4). Er

Kloster beigelegt zu haben scheint, einer der

grossengallischen Theologenim ZeitalterAugustins.

Geboren um 360, nach herkOmmlicher Annahme
in Skythien (Gennad. de vir, ill. 62: natione

Seytha : oder sollte die Variante natus Serta auf

einen anderen Urtext schliessen lassen?), hOchst-

wahrscheinlich aber in Gallien, hat er seinem vor-

nehmen Stand entsprechend eine sorgfaltige Bil-

dung genossen, ist aber friihe in ein Kloster zu

wurde zugleich mit seinem Vater getotet (tyr. 30 Bethlehem getreten. Von hier reiste er mit seinem

trig. 4, 1). Litteratur unter Nr. 1. [Stein.

Cassianus. 1) Cassianfus] , o(lar'issimus)

v(ir), oratofr], [cjonsul in unhekannter Zeit.

Inschriftfragment" OIL VI 3830 = 31698.

2) Cassianus bei Mart. Ill 64, 5. [Groag.]

3) S. Antonius Nr. 43f., Cintasius, Clau-

dius, Cocceius, Eggius, Iulius, Licinius,

Pompeius und Praecellius. [Stein.]

4) Cassianus, Cognomen des C. Eggius Am-

Herzensfreunde , dem abbas Germanus um 385

nach Agypten, dem gelobten Lande des Anacho-

retentums, wo sie mit vielen Heroen der Askese

in Verkehr traten; erst nach sieben Jahren er-

fiillten die beiden das ihren Seniores zu Bethlehem

gegebene Versprechen zurilckzukehren. Aber mOg-
lichst bald entledigten sie sich hier aller Ver-

pflichtungen und suchten Agypten aufs neue auf,

wo sie einige Jahre, diesmal vorziiglich in der

bibulus Pom[ponius Lon]ginus Cassianus L. Mae- 40 sketischen Wfiste, ubi mmiaehorum probalissimi

cius Posftumus], cos. ord. 126 n. Chr. mit M.

Annius Verus cos. III. [Groag.]

5) M. Aurelfius) Cassianus, vfirj efgrcgius)

pra[e]ses provfinciae) Daeia[e] Malvensis. Arch.-

epigr. Mitt. XVII (1894) 117. [Stein.]

6) Kaoiavo;, athenischer Archon zur Zeit Ca-

racallas, zwischen 211 u. 218 n. Chr., CIA III 1063

und Dittenberger daselbst.

7) Hierokeryx aus Steiria, athenischer Archon

patres et omnis commorabatur perfectio , ver-

weilten; wohl gegen ihre urspriingliche Absicht

haben sie 400, als der Osterbrief des Theophilus

von Alexandrien gegen die Anthropomorphiten un-

angenehme Streitigkeiten unter den Einsiedlern

hervorrief, sich zu Chrysostomus nach Constanti-

nopel begeben, wo C. zum Diaconen geweiht wurde.

Nach der Absetzung des Chrysostomus begaben

sich die Freunde 405 im Auftrage der Kleriker

238/39 n. Chr., CIA III 1194. Vgl. Cassius50und des Volks von Constantinopel nach Rom,

Apollonius und C. Iulius Kasios.

[v. Sehoeffer.]

8) Dux Mesopotamiae in den J. 356—363.
Amm. Marc. XVI 9, 2. XVIII 7, 3. XIX 9, 6. XXV
8, 7. [Seeck.]

9) Sophist in Ionien Anfang des 3. Jhdts. n.

Chr., mischte sich in den Streit zwischen dem
Lemnier Philostratos und Aspasios von Ravenna,

brachte es zu einem LehTstuhl in Athen, dessen

um die Hiilfe des Papstes Innocentius I. nach-

zusuchen (s. dessen epist. VII 1 = Migne Pa-

trolog. lat. XX 501ff. aus Sozom. hist. eccl. VIII

26). C. scheint jetzt nicht wieder nach dem
Orient zuruckgekehrt zu sein. In Rom durfte er

den Rang eines Presbyters erlangt und sich dann
nach seiner Heimat gewandt haben, wo er in

Massilia ein Manner- und ein Frauenkloster grun-

dete und bis an seinen Tod (um 435) mit Wort

er aber nach Philostratos' Meinung nicht wfirdig 60 und Schrift daran arbeitete, Gallien fur die Ideen

war, da er nur einen Schiiler, Pigres (so nach

Verbesserung von Valckenaer), ausbildete. Phi-

lostr. Vit. soph, n 33, 2 p. 126, 3ff. Kavser.

[W. Schmid.]

10) Cassianus Bassus oyolaotixos (Sachwalter),

lebte im 6. Jhdt. wegen seiner Titulatur und
weil er bereits von Sergios, dem Freunde des

griechischen Historikers Agathias ins Persische

und Ideale des agyptischen M&nchtums zu er-

obern. Von seiner Correspondenz ist nichts er-

halten, eine wohl 430 auf Bitten des Diacons Leo

in Rom, de3 spate ren Papstes, verfasste Streit-

schrift de incarnatione Domini contra Nestorium
libri FIT hat wenig Einfiuss geiiht, so wertvoll

sie fur uns, schon durch ihre Mitteilungen fiber

zeitgenossische und iiltere Theologen ist; dagegen
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haben eine ganz colossale Verbreitung gefunden— friihe sind auch Ausziige angefertigt und ins

Griechische iibersetzt worden, s. Phot. Bibl. cod.

197 — die beiden Werke: de institutis coeno-
biorum et de oeto principalium vitiorum reme-
diis I. XII und eonlationes (patrum) XXIV,
von denen das eine mehr dem exterior at visi-

bilis monachorum eultus, das zweite, worin er

Vortriige bezw. Gesprache der von ihm besuchten
agyptischen Heiligen uber die hochsten Geheim-10
nisse des Verkehrs mit Gott wiedergiebt, dem in-
visibilis interioris hominis habitus gewidmet ist.

Der Plan beider Schriften war vielleicht schon
vor 415 auf Veranlassung des Bischofs Castor
von Apt entworfen worden , die Ausfuhrung und
Veroffentlichung des Vollendeten erfolgte in Ab-
sjitzen, zuerst 1. I—IV der Instituta, dann, durch
eine Art von Vorrede eingeleitet, 1. V—XII, von
den Conlationes erst I—X, die die jiingsten Ge-
sprache enthalten, dann XI—XVII, die zu den 20
altesten iibergehen, zuletzt, die chronologische
Reihenfolge wahrend, XVIII—XXIV. Es erklart

sich hieraus, dass die Arbeiten in der tjberliefe-

rung zum Teil nur stiickweise begegnen. Die
Entstehungszeit der einzelnen Jibteilungen lasst

sich nicht fixieren, das letzte Drittel der Conla-
tiones ist 427 oder 428, das zweite vor 426 heraus-
gegeben worden , wahrend der Ausarbeitung des
ersten war Bischof Castor gestorben, der die In-
stituta noch ganz zu lesen bekommen hatte; da 30
aber sein Todesjahr nicht feststeht, so wenig wie
das Jahr seiner Ordination, fehlt ein Terminus a
quo fur heide Bflcher.

Als Schriftsteller zahlt C. zu den hervorragend-
sten nicht bios seines Zeitalters; er beherrscht
die Sprache und seinen Stoff, von rhetorischer
Kflnstelei halt er sich ebenso frei wie von vulgarer
Plattheit. Seine beiden Hauptbucher sind die

vollkommenste und edelste Darstellung der in den
Monchskreisen um 400 vorherrschenden Form der 40
Religion ; die semipelagianischen Siitze , die C.
zweifellos, besonders in Conl. XIII vertreten hat,

und die den Zorn der strengen Augustiner her-

vorriefen , sind von dieser unabtrennbar, Vgl.
Tillemont Memoires XIV 1732 p. 157—188.
739—742. Wiggers Pragmatische Darstellung
des Augustinismus und Pelagianismus II 1833.
Al. Hoch Lehre des loh. Cass, von Natur und
Gnade 1895. C. v. Paucker Die Latinitat des
Io. Cass, in Eomanische Porschungen II 1886. 50
Die beste Ausgabe der Werke Cs von M. Pet-
schenig in Corpus Script, eecles. lat. Vindob.
XIII u. XVII 1886—88 (s. dazu fiber den ver-

schollenen, aber wieder aufgetauchten cod. Ses-

sorianus Wissowa Gott. gel. Anz. 1895, 523).

[Julicher.]

12) Inlia Cassiana s. Iulius.
Cassia via, Landstrasse von Rom durch Etru-

rien nach Florenz, von wo sie weiteren Anschluss
fiber den Appennin nach Bononia (und uber die 60
Aemilia nach Mutina) hatte (Cic. Philipp. XDI 22.

23 tres viae sunt ad Mutinam : a supero mari
Flatninia, oh infero Aurelia, media Cassia . . .

Etrmiam discriminat Cassia). Die Zeit der Er-
bauung ist unbestimmt, die Angabe der Festus-
Epitome 48: Cassia via a Cassia strata hilft

nicht weiter, und nur Vermutung (Nibby Din-
torni di Roma III 2 570) ist es, dass der Er-

bauer identisch sei mit dem Consul 127, Censor
129 v. Chr. L. Cassius Longinus Ravilla, Jeden-
falls ist sie jiinger als 187 v. Chr., da in diesem
Jahre der Consul C. Flaminius viam a Bononia-
perduxit Arretium, die in ihrem letzten Teile

mit der spateren C. zusammengefallen sein muss.
Die eben citierte Cicerostelle vom J. 45 v. Chr.
ist die alteste Erwahnung der Strasse. tlber den
Gang geben, da die Nomenclatur in den Itine-

rarien und auf der Tabula Peutingerana nicht
imnier klar ist, den sichersten Anhalt 1) der Orts-
name Forum Cassi zwischen Volsinii und Su-
trium (den Namen bewahrt die Kirche S. Maria
di Foreassi 2 km. ostlich von Vetralla); 2) Meilen-
stein von Montepulciano (Gruter 156, 2): Imp.
Caesar Divi Traiani Parfhiei fil. Divi Nervae
nepfos) Traianus Iladrianns Aitgfustus) pant,
max. trib. pot. VII cos. Ill [124 n. Chr.] viam
Cassiam vetustate collabsam a Clusinorum fini-
bus Florentiam perdwx.it, millia passuum XXCI;
3) Inschrift von Viterbo (CIL XI 3003): Mum-
mitts Niger Valerius Vegetus . . aqua/m suam
Vegetianam .... duxit .... per viam, Cassiam
in villain Calvisianam suam, quae est ad aquas
Passerianas. Danach lassen sich die Stationen
der v. C. wie folgt bestimmen (vgl. Tab. Peut.
Itin. Ant. 286. Geogr. Rav. IV 36 p. 385 P.)

:

Roma— VI—ad sextum—VI— (bis zum elften

Meilenstein laufen v. C. und Clodia vereint) Veii
— Villi—Baceanae—XII— Sutrium— VII (?)—
Vieus Matrinii— IIII—Forum Cassii— XI—
Aquae Passeris— Villi— Volsinii [der Ravennas
hat statt dessen Faro Cassi—Beturbon—Balneon
regis— Orbevetus —Bulsinis]—ad Palliam

ft.
—

Villi (eher XVHII)—Clusium—XII—ad Sta-
tuas (ad Novas Peut. Rav.)—XXIIII (XXFPeut.)—Arretium—XXV—ad Fines sine Gasas Caesa-
rianas—XXV—Florentia [statt dessen hat die

Tab. Peut.: Arretio—XV—Umbrofl.—Biturixa—XIV—adAquileia—Florentia, ahnlich der Ra-
vennas, der aoer in Unordnung ist]. Das Itin.

Ant. 284 giebt irrtiimlich die tfberschrift: a Luea
Romam per Glodiam mp. CCXXX Vim, wahrend
nur die erste Strecke von Luca tiber Pistoriae

nach Florentia der Clodia angehort, das weitere

aber der Cassia. Administrativ stand die v. C.

mit der Clodia unter demselben Curator; Ver-
zeichnis s. beiCantarelli Bull. arch, comunale
1891, 100—107 und unter Clodia via. Vgl.
Westphal Die rOmische Campagna 147—154.
Nibby Dintorni di Roma III2 570—578. Gar-
rucci Dissertazioni archeologiche I (1864) 11—52.

[Hiilsen.]

Cassiciacnin (rus), Landgut des Verecundus
in der Nahe von Mailand, wohin sich Augustinus
vor seiner Taufe zuruckzog (confess. IX 3, 2).

Von einigen fur Cassago in derBrianza, von anderen
fur Cazzago bei Varese gehalten. [Hfilsen.]

Cassiciate, Ortsname auf einer Inschrift von
Neuvy-en-Sullias (de'p. Loiret), Rev. arch. n. s. IV
138. VI 352, vielleicht das Taseiaea der Tab.
Peut. (in Aquitanien, Tesee nachd'Anville u. a.).

Desjardins Table de Peut. 37; Geogr. de la
Gaide II 427. [Dam.]

Cassifrnatus (Kaoatyvaxos Polyb.), Ffihrer der
galatischen Reiter des Eumenes. fiel bei Kalli-

nikos 583 = 171 (Polvb. XXIV 8, 6. Liv. XLII
57, 7. 9). [Munzer.]
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Cassiliacum, roniische Station in Raetien, (wahrscheinlich im oder bald nach dem J. 507). In
Not. dign. occ. XXXV \§ praefectus legionis tertian den nachsten Jahren berief ihn der Konig wieder
pro parte media praetmdentis a Vimdnia Gas- an seinen Hof nach Ravenna, wahrend sein Sohn
stltacum usque, Cambidamo. Beim heutigen Kauf- Quaestor war. Vgl. uber ihn Cassiod var I 3
beuem? Mommsen CIL III p. 709. Holder 4. Ill 28 tind Ancod. Hold.; ferner Usener a.
Altcelt. Sprachsehatz s. v. (Kisslegg in Wiirttem- a. 0. 67f. und Mommsen a. a p VHIf
berg?). Gliick Kelt. Namen 163. [Ihm.] 4) Plavius Magnus Aurelius Cassiodoras Se-

Oassinomagus. 1) Station zwischen Aune- nator, Sohn von Nr. 3 (sein Haupt- und Ruf-
donnacura (Aulnay) und Augustoritum (Limoges), name war Senator; vgl. uber den Namen Momm-
jetzt Chassenon (dep. de la Charente). Tab. Peut. 10 sen a. a. 0. p. VI), hat vermutlich den iiblichen
Desjardms Table de Peut. 40. Studiengang eines vomehmen Italieners damaligcr

2) Cassmomagos (Casinomago Tab. Peut.), Zeit durchgemacht, ohne doch dem engeren Kreise
Station in Aquitanien (Novempopulana) zwischen, der bildungs- und ahnenstolzen Romani di Roma
Tolosa (Toulouse) und Eliberre (Auch). Dienahere anzugehOren. In jungen Jahren wurde er Con-
Lage ist strittig

,
vielleicht Gimont (dep. Gers). siliarius seines Vaters, wohl wahrend dessen Prae-

Desjardins Table de Peut. 53. Holder Altcelt. fectur (zwischen 501—507); er hielt, wir wissen
Sprachsehatz s. v. [Ihm.] nicht, bei welcher Gelegenheit, eine Lobrede auf

Cassiodorus. Die Familie stammt, wie schon Theoderich, die des KOnigs Aufmerksamkeit auf
der Name beweist, aus Syrien ; denn dieser tangt ihn lenkte, so dass der voruehme Jungling, noch
offenbar mit dem Kultus des Zeus Kasios zu- 20 primaevus, wahrscheinlich im J. 507, zum Quae-
sammen; auch stammen von den drei Personen stor ernannt wurde (vgl. Anecd. Hold, und var.
mit Namen KaoiodwQog und Kaoawdcogos , die IX 24, 3). Aus diesen Daten und aus der Be-
aus gnechischen Inschriften bekannt sind, min- tonung der Schnelligkeit, mit der er Carriere
deatens zwei aus Antiochia (vgl. CIG 4466. 2322 gemacht hat, kann man berechnen, dass er wohl
b 32. CIA III 2325 uno> Usener Anecdoton vor dem J. 490, aber nicht lange vorher, geboren
Holden 67. Mommsen in der Ausgabe der Va- ist. Fur die Art seiner Carriere aber ist es he-
me, Mon. Germ. hist. Auct. ant. XII p. VII zeichnend, dass eine Lobrede auf den regierenden
Anm. 2) ;

auch war die Familie mit Heliodorus Konig, die dann auf dessen Wunsch aufgezeichnet
verwandt, emem Zeitgenossen Theoderichs, der worden zu sein scheint (Mon. Germ. Auct. ant
im ostrOmischen Reiche Praefectus praetorio war 30 XII p. 470. Usener Anecd. Hold. 69) sie ihm
(Cass. var. 1 4, 15). Die richtige Form des Namens erefmet hat; noch hauflg hat er spater Lobreden
scheint Cassiodorus unci nicht Cassiodorius zu sein auf Konige und Koniginnen gehalten (var praef
(vgl. Mommsen a. a. O. nach genauer Priifung der 11 und IX 25, 1. 3); Fragmente solcher Eeden,
Hs. und der Tradition

;
anderer Meinung Usener die uns erhalten sind, scheinen sich auf Eutharich

a. a. 0. 16 und de Rossi Inser. christ. I p. 431, und Theoderich im J. 518 und auf Witiges und
welche Maffei folgen). Wohl seit Anfang des Matesuntha im J. 536 zu beziehen (jetzt heraus-
5. Jhdts. war die Familie in Bruttien bei Squil- gegeben von Traube in den Mon. Germ. a. a.
lace reich begiitert und iibte in dieser Provinz 465ff. ; vgl. dessen Einleitung, namentlich 462f.)
den grOssten Einfluss aus (Cass. var. XI 39, 5). Es war die Schonrednerei , auf die er selbst das

1) Cassiodorus inlustratus honore praecinctus, 40 grOsste Gewicht legte, der nach damaliger An-
yerteidigte Bruttien und Sicilien gegen einen Van- sicht schOne Stil, den die gothischen Machthaber
daleneinfall (Cass. Var. I 4, 14). an ihm zu schatzen wussten, da er sich niemals

2) Sohn von Nr. 1, dessen Name nicht aus- eine eigene Meinung erlaubte. Er war nichts
drucklich genannt wird, war unter Valentinian III. als ein Werkzeug, dazu bestimmt, die officielle
tnbutms et notarins und ging mit Carpilio, dem Politik des gothischen Hofes in die notwendige
Sonne des Aetius, als Gesandter oder Geisel (vgl. lateinische Form zu giessen ; eigene Politik hat
Mommsen a. a. 0. p. Till Anm. 4) zu Attila, er nicht gemacht, schwerlich jemals Einfluss auf
zog sich dann auf seine Giiter nach Bruttien zu- die politischen Handlungen der Regierung ge-
rG

o-io?
S

'
Var

" .?
4

'
1(m°-)- nommen. Als Quaestor lag ihm die Concipierung

3) Sohn von Nr. 2, war unter Odovakar Comes 50 der vom Konige ausgehenden Ausfertigungen ob
pnvatarum und Comes sacrarum largitionum und (vgl. Mommsen N. Archiv XIV 456); sie liegen
yerwaltete die Provinz Sicilien, als Theoderich uns zum Teile in den ersten vier Buchern der
in Itaben eindrang; er schloss sich, noch bevor Variae vor, deren Inhalt sich auf die Jahre 507
die Entscheidung zu Gursten Theoderichs gefallen —51 1 verteilt, wodurch auch annahernd die Dauer
war, dem neuen Herren an und zog die Provinz von C.s Quaestur bestimmt ist (vgl. Mommsen
Sicilien mit sich; zur Belohnung erhielt er von Mon. Germ. a. a. 0. p. XXVIIff.). Im J. 514
ihm seine Heimatprovinz Bruttien und Lucanien war er Consul; dass er in den folgenden Jahren
zur Verwaltung, wo er unzweifelhaft seinen grossen Corrector seiner Heimatprovinz Lucanien und Brut-
Einnuss im Interesse der gothischen Herrschaft tien war, ist (nach var. XI 39, 5) mOglich aber
geltend machte. Wahrend dieser Zeit scheint 60 nicht sicher. Die Musse, die ihm zu teil wurde
der in der Collectio Bntannica und bei Ivo er- benfitzte er u. a. dazu, um seine Chronica auf
haltene Brief des Papstes Gelasius (Jaffe-Kalten- Wunsch von Theoderichs Schwiegeisohn Eutharich
b runner 708 v. J. 495—496) an ihn gerichtet zu zusammenzustellen und bis auf das laufende Con-
sein. Spater (zwischen 501 und 507; vgl. Anon. sulatsjahr Eutharichs (519) zu fuhren

'

Es sind
Vales. 68) ennannte ihn Theoderich zum Prafectus diese Chronica dfirre chronologische Zusammen-
praetono und, nachdem er diese Stelle niederge- stellungen mit historischen Notizen aus den Fasten
legt hatte (wahrscheinlich 507), zur Belohnung des Livius, Aufidius Bassus, Victorius Wtanus
rur die ihm geleisteten Dienste zum Patricius ferner aus Hieronymus, der gelegentlich durch'
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Eutropiu^ erganzt wird, und der Fortsetzung des gewesen ware. Wann er seinen deflnitiven tiber-
Prosper bis zum J. 445, fur die spatere Zeit aus gang zu den Kaiserlichen vollzog. ob erst bei der
den italischen Chroniken. Aber sogar hier er- Capitulation von Ravenna (540) oder schon in
kennt man den officiOsen Publicisten an den Ver- den unmittelbar vorhergehenden fur die Gothen
anderungen, welche er an seinen Quellen vornimmt, unglucklichen Kriegsjahren, lasst sich nicht aus-
wo es sich um die Gothen handelt (Ausgabe: machen: zur Zeit des Totilas flnden wir ihn zeit-
Mon. Germ. Auct. ant. XI 120ff.; vgl. die Vor- weise in Constantinopel (Mansi IX 357 = Jaffe"-
rede von Mommsen S. lllff.). Aber in noch K. 927, Brief des P. Vigilius vom J. 550). Als
viel haherem Grade verfolgte er die Absicht, die dreizermtes Buch fugte er die Sehrift de anima
gothische Herrschaft und die Politik der gothi- 10 an die Variae an, die er schon ausdrucklich
schen Konige historisch zu rechtfertigen in seiner in der Vorrede zum elften Buche der Variae
auf Befehl Theoderichs begonnenen ausfiihrlichen erwahnt ; die Sehrift de anima schliesst mit
historia Gothorum in zwOlf Buchern. Sie ist einer Anrufung Jesu Christi, in welcher er den
ganz dem Nachweise der alten Freundschafl der Zwiespalt zwischen -den beiden grossen Volkern
Gothen und der Rfimer und der Verherrlichung (der Gothen und RCmer) beklagt. Die Variae
des gothischen Kflnigshauses (s. Amali), insbe- bilden "den Abschluss seiner politischen, die
sondere aber des Stammbaumes des Athalarich, Sehrift de anima, in der Art der zeitgenOs-
unter dessen Regierung das Werk vollendet wurde, sischen scholastipchen Litteratur geschrieben, den
gewidmet; fur die eigentlich gothische Geschichte Beginn seiner philosophisch-theologischen Schrift-
und Sage war Ablavius Hauptquelle, dem aber 20 stellerei.

jene Tendenzen wohl noch feme lagen. Uns Schon zur Zeit des Theodahad hatte er mit
liegt die gothische Geschichte nur in der tiber- Papst Agapitus iiber die Errichtung einer theo-
arbeitung des Iordanes vor (s. d.; vgl. Mommsen logischen Hochschule in Rom nach dem Muster
im Prooemium zum Iordanes, Mon. Germ. Auct. der Hochschulen des Orientes unterbandelt (instit.
ant. V 1 p. XLff. Anecd. Hold. Var. praef. 11 div. litt. praef.). Der Plan war in jenen stttr-

und IX 25, 4. Iordan. Get. 1). Noch in den mischen Zeiten nicht zur Ausfuhrung gekommen.
letzten Jahren Theoderichs wurde C. Magister Nun suchte er im byzantinischen Italien mit
officiorum ; auch als solcher verfasste er Concepte Privatmitteln einen ahnlichen Plan durchzufuhren
im Namen der Konige teilweise im Wirkungs- und zugleich sich eine den veranderten Zeitver-
kreise des eigenen Amtes, teilweise in Vertretung 30 haltnissen entsprechende litterarische Beschafti-
des Quaestors ; sie umfassen das funfte, achte und gung zu verschaffen. Zu diesem Zwecke grilndete
die erste Hiilfte des neunten Buches der Variae er auf dem ererbten Grundbesitze seiner Familie
und erstrecken sich uber die Jahre 523—527 (vgl. bei Squillace das Kloster von Vivarium oder Ca-
Mommsen var. p. XXIX). Namentlich fur seine stellum (vgl. dariiber var. XII 15; instit. div.
vielfache Thatigkeit beim Rcgierungswechsel nach litt. 28. 29 ; ferner Greg. M. Reg. Vni 30. 32),
dem Tode Theoderichs, als aussere Verwicklungen d. h. er verwandelte, wie in jener Zeit gar man-
drohten und mobilisiert wurde, lasst er sich von chervornehmeROmer, seine Grundherrschait, deren
Athalarich beloben (var. IX 25). Zum Praefectus Mittelpunkt die Villa gewesen war, in einen grund-
-praetorio wurde er von Athalarich oder richtiger herrlichen Klosterbesitz , dessen Mittelpunkt der
von Amalasuntha vom Beginne der zwolften In- 40 Wohnsitz einer geistlichen Corporation war, der
diction (1. September 533) an ernannt (var. IX es die Einkunfte der abhangigen Landereien ge-
24. 25); in dieser Stellung verfasste er die Sehrift- statteten, ein halb thatiges halb beschauliches
stiicke der letzten Bficher der Variae, und zwar Leben zu fuhren. C. stellte seinen Monchen
die des elften und zwOlften Buches im eigenen als specielle Aufgabe die Pflege der Wissen-
Namen kraft des Verordnungsrechts des Praefecten. schaft, jedoch in der Art, dass die weltliche
Er blieb in diesem Amte an der Spitze der Civil- Wissenschaft nur noch als Mittel zum Zwecke
verwaltung unter der gemeinsamen Regierung der der hoheren ETkenntnis der christlichen Lehre
Amalasuntha und des Theodahad, nach der Er- und Litteratur betrachtet werden sollte. In diesem
mordung der Amalasuntha unter der Alleinherr- Sinne sind alle spateren Schriften C.s geschrieben,
schaft des Theodahad und nach dessen Ermor- 50 die alle nur fur die Belehrung seiner Monche be-
dung unter Witiges. Es ist dies der deutliehste stimmt sind. Sogar das Schriftchen de ordine
Beweis fur seine Schmiegsamkeit, aber auch fur generis Cassiodororum, qui scriptores extiterint
seine politische Bedeutungslosigkeit. Das letzte ex eorum progenie vel ex eivibus eruditis, dem
datierbare Schreiben der Variae ist nicht lange Patricier Cethegus gewidmet, von dem uns nur
vor dem 1. September 537 geschrieben (XII 16). ein Fragment erhalten ist (als Anecdoton Holderi
Er scheint die Variae noch in Amt und Wurde zuerst herausgegeben und besprochen von Usener
herausgegeben zu haben; denn von den Anstel- 1877), kann diesem Zwecke gedient haben. Seine
lungsformularen des sechstcn und siebenten Buches flbrigen Schriften aus der Klosterzeit zahlt er
sagt er ausdrucklich (var. praef. 14), dass sie auch in der Einleitung der Sehrift de orthographia
iioch ihm selbst dienen sollten. Selbstverstandlich 60 auf; erhalten sind in der Reihenfolge ihrer Ab-
ist, dass er bei der Auswahl seiner Schreiben fur fassung der Commentar zu den Psalmen in An-
die Veroffentlichung darauf RQcksicht nahm. dass lehnung an Augustin ; dann die instittdiones diii-
keine, Zeile aufgenommen wurde, die ihn hatte com- narum. et humanarum litterarum in zwei Buchern,
promittieren konnen. Ja, man konnte vermuten, verfasst (nach der Erwahnung der Verdammung
dass die Herausgabe der Variae ihm als eine Art des Origenes durch Vigilius in div. c. 1 zu schliessen)
Rechtfertigung den siegreichen Kaiserlichen gegen- zwischen 543—555; es ist dies eine Encyklopaedie
liber dienen sollte

, da sie allerdings nichts ent- der theologischen und profanen Litteratur fur die
hielten, was gegen Kaiser und Kaisertum gerichtet MOnche, in dem profanen Teile grossenteils ein
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Auszug aus Boethius*), zugleich erne Anleitung
zur Beniitzung der Klosterbibliothek ; dann die
eomplexiones in epistolas Pauli (zuerst heraus-
gegeben von Sc. Maffei; vgl. Th. Stangl S.-Ber
Akad. Wien CXIV 1887, 405ff.). C.s letzte Schrift
schemt de orihographia gewesen zu sein, eine
in zwcdf Kapiteln aus alteren orthographischen
Schriftstellern zusammengestellte Anleitung fur
die Abschreiber unter den Klosterbriidern, die C.
nach seiner eigenen Angabe in seinem 93. Lebens-
jahre verfasste. Er ist also nicht vor 580 ge-
storben. Die Musse von vier Decennien benutzte
er ausser zu eigener Schriftstellerei zum Sammeln
von wertvollen Codices, zum Emendieren und
Abschreiben, wozu er seine Menche anhielt, sowie
zur Veranstaltung von CTbersetzungen aus dem
Gnechischen fur die reichhaltige Klosterbiblio-
thek. So liess er die judischen Altertumer des
Josephus in zweiundzwanzig Biichern ubersetzen
und gab die Historia tripartita, eine fjbersetzung
der Geschichten des Theodoret, Sozomenos und
Sokrates durch den Scholasticus Epiphanius, in
zwolf Biichern heraus (instit. div. 17). tlber diese
spatere Schriftstellerei des C. vgl. namentlich
Ad. Franz M. Aur. Cassiod. Sen., ein Beitr. zur
Gesch. der theol. Litteratur (Breslau 1872); ferner
C. Prantl Gesch. der Logik im Abendlande I
(Leipzig 18S5) 722ff.

Gesamt-Ausgaben des C. namentlich: cum
notis Fornerii Paris 1579; studio J. Garetii
Rothomagi 1679 und Venetiis 1729; Migne Curs
patrol. Lat. 69. 70.

Uber C.s Leben im allgemeinen jetzt haupt-
sachlieh Mommsen im Prooemium der Ausgabe
der Variae, Mon. Germ. Auct. ant. XII; ferner
H. Usener Aneedoton Holderi, Ein Beitr. zur
Gesch. Roms in ostgothischer Zeit (Leipzig 1877)
namentlich S. 66ff. A. Thorbecke Cassiodorus
Senator (Heidelberg 1867). Teuffel Gesch. d
R. Litteratur S. 483, woselbst auch sonstige Lit-
teratur. Ebert Allg. Gesch. d. Litt. d. Mittel-
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*) In dem musikalischen Abschnitt seiner welt-
hchen Encyklopaedie nennt C. als Hauptquelle
den Gaudentius, desaen Lehrbuch sein (des C.)
Freund Mutianus in das Lateinische ubersetzt
habe. Er stinimt in der That riiit Gaudentius
iiberein in Bezug auf den Begrunder der Musik-
lehre, Pythagoras, in der Zahl von sechs Sym-
phonien,- sowie in der richtigen Bestimmung des
Tonus oder Tropus (Gaud. 3 p. 4). Doch weicht
er auch in recht wichtigen Punkten (Definition
von nvusica, symphonia) von jener Quelle ab.
Dass er von Varros disciplinarum libri, den er
in § 8 citiert, abhangig ist, hat E. C. Holzer
erwiesen (Varro uber Musik, Ulm 1890, llff)
Citiert werden noch Euklid. Ptolemaios, Alypios
mit dem die drei Teile der Musik, die sieben der
Harmomk und im allgemeinen die Ausfuhrlich-
keit betrefis der Mnfzehn Tonoi iibereinstimmt
von Romern Albinos (oben Bd. I S. 1315 Nr 5)
Censorinus und Augnstinus. Der musikalische
leil der Encyklopaedie steht abgedruckt auch bei
Gerbert Scr. ecclesiastici de musica I p. 15
Uber die Musik aussert sich C. ausserdem in deiri
Knele, in welchem er Boethius mit Abordnung
eines guten Kitharoeden an den Frankenkonig be-
auftragt (var. II 40). [v Jan

]

alters I 473—490; ferner Hodgkin Italy and
her invaders III 315ff. IV 384ff., sowie die iibrigea
Geschichten der Ostgothen. [Hartniann.]

Cassis. 1) Der Helm aus Metall, Isid. orig.
XVIII 14 , im Gegensatz zum Helm aus Leder
galea; vgl. Tacit. Germ. 6. Den Unterschied im
Sprachgebrauch verwischt Cic. Verr. TV 97 Ver"
Aen. V 490. Ovid. met. VIII 25. Vgl. Galea!

[v. Domaszewski.]
10
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n Jagdnetz. in welchem dte gehetzten
Tiere sich verstrickten, so dass sie, in ihrer Be-
wegung gehindert, leicht gefangen oder getotet
werden konnten. Urspriinglich scheint das Wort
das Spinngewebe bezeichnet zu haben (Verg tr

IV 247. Mart. Ill 93, 5. Arnob. VI 16. CaeL
Aurel. m. chron. I 6,2. Corp. gloss. 1. IV 214, 14.
316, 49). Vielleicht liegt ihm die indog. Wurzel
qet- = bergen zu Grunde (A. Van ice k Etymol.
WOrterb. d. lat. Spr.2 46). Es wird neben rete

20 und plaga als eine dritte Art der Jagdnetze ge-
nannt (Nemesian. 299. Isid. orig. XIX 5; vgl
Prop. V 2, 33. Verg. g. Ill 371. Ovid. met. V
579; a. a. II 2). Nach Grattius (cyn. 29) sollte
der C. in seiner Mitte Buchtungen, sinus, haben,
von welchen jede ein Tier fassen konnte, 40 pas-
sus = 59,2 m. lang und 10 Maschen hoch sein,
Gefangen wnrden darin u. a. Eber (Tib. IV 3, 17
Ovid. a. a. I 392. Sen. Agam. 851), GemsbOcke
(Mart, m 58, 28) und Hasen (Corp. gloss, lat. IV

30 27,41). Auch wurde das Wort bildlich fiir die
Lietiesumgarnung gebraucht (Tib. I 6, 5. Ovid
a. a. Ill 554. Pers. sat. V 170). Dem C. ent-
spricht im Griechischen die &qxv? (Plat. leg. VII
824 A. B. Hesych. Bekk. anecd. gr. I 445 24
Eustath. Od. 1535, 17). Namlich Pollux (V 27)
sagt

:
dass die &qxv? kleiner sei als die in ebenem

Gelande gebrauchten dt'xiva und die auf den
Wechseto (Wegen) des Wildeswiufgestellten ivoSta
und die Gestalt des spitz auslaufenden Haarnetzes

40 der Prauen
, xcxovcpakog , hatte. Mebr erfahren

wir von Xenophon in seinem Cynegeticus. Die
uqxvs mussten von phasianischem (kolchischem)
oder karthagischem Lein, neunfadig und aus drei
Litzen gedreht (a. O. 2, 4; vgl. Poll. a. O. 26.
27) und fiinf Spannen = 1,11 m. hoch, die Maschen
zwei Handbreiten = 148 mm. weit sein (2,4). Die
Stiitzen, axalidsg (lat. varae bei Lucan. IV 439)
sollten zehn Handbreiten = 740 mm. hoch sein,
doch auch niedriger, damit in unebenem Gelande

50 die Netze in gleicher Hohe gehalten werden konn-
ten, ihre Spitzen mussten glatt sein und das Netz
leicht von ihnen abgleiten konnen (ebd. 7), offen-
bar damit das Netz leicht auf das eingedrungene
Tier herabfallen und dieses uinstricken konnte.
Das Netz wurde von einem Netzwachter, &Qxvm-
Qog, gestellt. Bei der Hasenjagd sollte er es an
den Gangen, an unebenen, ansteigenden , hohlen
und schattigen Stellen, an Fliissen und Gebirgs-
bachen, weil der Hase sich solche Stellen zur

60 Flucht aussuche, bei Tagesanbruch aufstellen (6, 5).
Die Stutzen sollte er nach hinten (d. h. dem' zu
erwartenden Hasen entgegen) geneigt aufstellen,
damit sie, wenn sie (von dem Hasen) angezogen
wnrden, ihre Spannung behielten; das Netz sollte
er fiber ihre Spitzen gleichmassig spannen, indem
er den Bauch desselben, xexQv<pa/.og , nach der
Mitte zu hob ; in die Leine (d. h. das Seil, wel-
ches durch die obersten Maschen lief) sollte er
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(wohl statt sic am Erdboden zu befestigen) einen
langen und grossen Stein kniipfen> damit das
Netz, wenn sich der Hase darin verfangen habe,
nicht Widerstand leiste (ebd. 7. 8). Nach der
Aufstellung sollte er auf die andere (d, h, dem zu
erwartenden Hasen zugekehrte) Seite des Netzes
treten (ebd. 10). Nachdem der Jager, mit einer

Keule bewaffnet, und die Hunde den Hasen auf
das Netz zu gescheucht hatten (ebd. 1 7) , sollte

auch der Netzwachter sich an der Verfolgung be-

teiligen und, sobald der Hase ins Netz geraten
war, dies dem Jager durch Zuruf kundgeben (ebd.

10. 24). Im Netz wurde der Hase vom Jager er-

schlagen (ebd. 25), oder man uberliess ihn jungen
Hunden zum Zerreissen (7, 9). Bei der Jagd auf
Wildschweine war die agxvg von demselben Lein
wie vorher angegeben, 45fadig, indem jede Schnur
aus drei Litzen zu fflnfzehn einfachen Faden be-

stand, und zehn Maschen hoch, jede Masche aber
eine Pygon = 370 mm. weit, die Leinen (d. h. die

durch die obersten und untersten Maschen gehen-
den Stricke) doppelt so dick als bei den fiir die

Hasenjagd beniitzten Netzen ; dureh die obersten
Maschen gingen funfzehn Ringe (10, 2). Das Netz
wurde an den Wechseln aufgestellt und durch
GabelhOlzer unterstutzt ; doch bildete man dabei
einen vorspringenden Bauch, xoizzog, indem man
durch beiderseitige Streben den einzelnen Teilen
die richtige Lage gab , damit in diesen Bauch
durch .die Maschen das Licht mCglichst unge-
hindert eindringen und das Innere dem anstflr-

menden Tiere -moglichst hell erscheinen konnte;
die (obere) Leine wurde noch an einem starken

Baume befestigt; die Umgebung musste durch
Reisig verschlossen werden (ebd. 7). Das bis an
das Netz gehetzte Schwein wurde von den Hunden
angefallen und von den hinter ihm stchenden
Jagern mit Wurfspiessen und Steinen beworfen,
bis es weiter vordringend die Netzleine anzog.
Dann musste der beste Jager um das Netz hcrum-
gehen und das Schwein von vorne mit dem Fang-
eisen abfangen (ebd. 10). Ein an diese agxvg
erinnerndes Netz finden wir auf einer in Capua
gefundenen und aus dem Kreise des Nikosthenes
liervorgegangenen thOnernen Schale mit schwarzcn
Figuren auf weissem Grunde (G. LOschcke Arch.
Ztg. XXXIX 1881, 33f. Taf. V 1). Hier ist auf
einem der concentrischen Kreisstreifen eine Hasen-
jagd (largestellt. Hinter der convexen Seite eines

schmalen, bogenformig gespannten, aufrecht stehen-

den Netzes beflndet sich ein Jager, welcher in der

Rechten einen Knuttel, Aaytbpolov, halt ; der con-

caven Seite des Netzes nahert sich ein von Hun-
den gehetzter Hase. In den uoxvs wurden Lflwen

(Opp. cyn. IV 121. Etym. M. 144, 10. Suid.),

Baren (Opp. ebd. 381. Etym. M. ebd.) und Hirsche

(Etym. M. ebd.) gefangen. Bei den Tragikern
bezeichnete das Wort ein Todeswerkzeug in uber-

tragenem Sinne (Aisch. Ag. 1116; Eum. 147. Eur.

Med. 1278; Here. fur. 729). Neben der Form
agy.v; fand sich auch Sqhvcv (Hes. s. agxva)

;

nach Prellwitz (Et. Worterb. d. gr. Spr„ 1892,

32) hangt das Wort etymologisch vielleicht mit
doagwxo} und dgdp'rj zusammen. [Olck.]

Cassiyelaunus (liber den Namen Holder
Altcelt. Sprachschatz 833f.), britannischer Furst
und Gegner Caesars, die erste bedeutende Per-
siSnlichkeit in der Geschichte der brittischen Inseln.

Sein vaterliches Reich wurde im Sliden von der
Themse begrenzt, doch bestrebte er sich, es durch
Unterjochung der benachbarten Stamme weiter
auszudehnen. Als Caesar im Sommer 700 = 54
seinen zweiten Zug nach Britannien unternahm,
einigten sich die Eingeborenen unter Fiihrung
des C. (Caes. b. g. V 11, 8f.), daher entschloss

sich derrOmischeFeldherr, nachdem er sichlangere
Zeit in der Nahe der Kiiste gehalten hatte, den

lOKrieg dureh einen Einbruch in dessen Land zu
entscheiden (18, 1). C. wahlte- erne Art der Krieg-

fiihrung, die von barbarischen und halbbarba-
rischen VOlkerschaften oft mit Gliick angewendet
worden ist : Er entliess sein Heer mit Ausnahme
weniger Kerntruppen, lockte den Feind immer
weiter in das unbekannte Innere der Insel, be-

unruhigte ihn durch bestiindige Angriffe und uber-

liess ihm das Gebiet, aus dem er selbst zuriick-

wich, entblosst von alien Bewohnern und Hulfs-

20mitteln (19, 1—3). Freilich fielen dk Trino-

banten und einige andere Stamme zu Caesar ab,

und es gelang diesem, die sog. Hauptstadt des
Gegners einzunehmen, die nur ein Verhau von
ungewOhnlicher Ausdehnung und Festigkeit war
(20, Iff.), aber andererseits zeigte die auf Befehl
des OberkSnigs unternommene Erhebung der vier

Hauptlinge von Kent, die Caesars Verbindung
mit der Heimat langere Zeit hindnrch unterbrach
(vgl. Vogel a. O. 281) und nur infolgc der gliick-

30 lichen Verteidignng des Schiffslagers scheiterte

(22, If.), auch den ROmern die Gefahr, in die

sie sich begeben hatten. Beiden Teilen war also

der Friede. erwiinscht und kam bald zu stande,

nachdem C. die Hand dazu geboten hatte ; die

Anerkennung der Unabhangigkeit der Trinobanten
dfirfte die einzige Bedingung gewesen sein, denn
die Zahhing eines Tributs und Stellung von Gei-

seln (22, 3—5) konnten hflchsten.s gel'ordert, aber
nicht erzwungen werden. Caesars Aufzeichnungen

40 uber den Krieg sind die Hauptquelle. neben denen
die Beriehte spaterer Autoren (Dio XL 2, 3. Po-
lyaen. VIII 23, 5. Oros. VI 9, 6) jedes Wertes
entbehren ; durch Heranziehung von Stellen des

ciceronischen Briefwechsels hat Vogel (Jahrb.

f. Phil. CLIII 269ff.) die Chronologie und die

Gruppierung der Eveignisse in Caesars Schrift

besser beleuchtet. Neuere Arbeiten fiber den
Feldzug sind zahlreich; vgl. z. B. GOler Caesars

gallischer Krieg 2 145ff. Reste der Verschan-

50 zungen des C. sollen nach Beda (hist. eccl. I 2,

sonst von Orosius abhangig) noch sieben bis aclit

Jahrhunderte spater sichtbar gewesen sein.

[Miinzer.]

Cassius. Plebeische Gens (Tac. ami. VI 15).

Ihre AngehCrigen in der letzten Zeit der Repu-
blik fiihren den Bcinainen Longinus ziemlich

mrregelmassig : als Praenomina sind C. L. Q. bei

ihnen in Gebrauch. 1) Cassius, Sohn des Caesar-

mOrders Nr. 59, empfing an den verhangnisvollen

60 Iden des Marz 710 = 44 die Toga virilis (Plut.

Brut. 14, 2). [Mflnzer.j

i) Cassius, inimus, Tac. aim. 173; ein andrer

bei Suet. Gai. 57. [Groag.]

3) Romischer Arzt aus der Zeit des Augustus
und Tiberius, jiingerer Zeitgenosse des Antonius
Musa (Plin. n7 h. XXIX 7: muUos praetereo

medicos celeberrimosqtie ex his Cassios, CaJpe-
tannn. Ammtios, Rvhrins). Celsus (I prooem.
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11, 37 D) nennt ihn ingeniosissimum saeculi sich auch in den Ausgaben des Theophylactus
nostrt medicum. qnem nuper vidimus, und be- Simocatta von B. Vulcanius (Leiden 1596) und
richtet von ihm, dass er einen Fieberkranken, der Andr. Rivinius (Leipz. 1563) sowie in der Syl-
iiber heftigen Durst geklagt, in der richtigen Er- burgischen Ausgabe des Aristoteles (Frankfurt
kenntnis dass die Erkrankung eine Folge von 1587). Jetzt am bequemsten zu beniitzen in
Irunkenheit sei, durch Verabreichung von kaltem Idelers Physici et medici graeei Vol I 144ff
Wasser geheilt babe. Beriihmt von ihm war ein HM Wellmann 1

Mittel gegen Erkrankungen des Blinddarnies (co- 9) Magister militum Galliaruui' um das J 428
limn), das aueh von Tiberius gebraucht wurde Vit. S. Hilar. Arel. 6, 9 = Mia-ne L 50 1227
(Scrib. Larg. 120, 51 H.) ; erwiihnt von Celsus (IV 10 * rge'eck 1

'

21, 147 D.) stent die Composition bei Scrib. Larg. 10) G. Cassius. Den richtigen Vornamen giebt

?; o.°;i
allS

tS?
M^ellus Emp. 29, 5 H.). Cels. lediglich das Denkmal des Chaeremon von NysaV 25, 12 p. 184, 35 D. und Galen (XIII 276 nach (Athen. Mitt. XVI 96, 3; vgl. Hommsen ebd

Andromachos, 286 nach Asklepiades). Die Com- 104) ; Appian nennt den Mann durchweg Lucius
position eines Antidoton hat Scrib. Larg. von ihm wie er auch dem Censor des J 600 = 154 (Nr 55)

ff^T P^Vt^oJ81 Cael
V™
Au

£v
M

-
Ch

-
IV dasselbe fakche Praenomen giebt. C. war Statt-

3°8 - ^- x« 738. [M. Wellmann.] halter der Proving Asien 664 = 90 (App. Mithr 24

;

4) Cassius, Soldat, ergreift und fesselt den irrig legatus Flor. I 40, 3; vgl. Wadding ton
Praefectus praetono Faenms Rufus auf Befehl Fastes des provinces Asiatiques 668) und veranlasste
Neros (im J. 65). Tac, ann. XV 66. 20 gemeinsam mit M'. Aquillius den Nikomedes von

5) Cassius, Praetor, von (Titius) Aristo er- Bithynien zum Kriege gegen Mithridates (Apr.
wahnt. Pomponius Dig. XXIX 2, 99. [Groag.] 11. Flor. a. O.). Er riiekte selbst an die bi-

6) fekeptiker unbekannter Zeit, wohl aus dem thynisch-galatische Grenze vor (App 17) zoc

1"t? oo
r \ ?• P

hr
-' aus welchem Di°g' Laert. sich aber auf die Kunde von den Siegen des Konigl

VII 32—34 eine heftige Polemik gegen den Stoiker nach Phrygien zuruck (App. 19) und bald weiter

«?
™ltt

.

eilt
' , t

v - Arnim.] nach Apamea. Hier stellte ihm Chaeremon von
7) Cassius. an den em Rescript des Kaisers Nysa Getreide fur seine Truppen zur Verfugun»

Alexander vom J. 223 (Cod. lust. VI 58, I). Ver- woriiber der anerkennende Brief des Proconsuls
schieden von diesem sind der Cassius miles, an auf dem Denkmal Chaeremons Auskunft giebt
den Alexander im J. 224 (Cod. lust. Ill 44, 5), und 30 (Athen. Mitt. a. 0.). Schliesslich wich C vor
der C, an den derselbe Kaiser im J. 227 rescri- Mithridates bis nach Rhodos zuruck (App 24)
bierte (Cod. lust. IX 22, 4). [Groag.] ui» S0H dort in dessen Gefangenschaft geraten

8) Cassius mit dem Bemamen 'laroooocpt- sein, aus der er erst am Ende des Krieges betreit
counter (lessell ^ &xaeTi wlr eine Schrift : 'IazQi- wurde (App. 112). Indes unterliegt diese Nach-
xtu ajtoQiai xai noo^rjuata qwmxa besitzen, die richt Bedenken, da die Insel gar nicht vom Feinde
mnalthch verwandt ist mit der unter Alexander von genonimen wurde. [Mflnzer 1

Aphrodisias Namen geratenen Problemensammlung 11) Iulius Cassius, wahrscheinlich Vicarius ur-
(vgl. probl. 1 = Alex. I 99 ;

probl. 4 = Alex. I 81

;

bis, vertrat vom 13. Juli bis zum 13. August 318
pr

°?, L= . ,

eX
- I tk probl

-
28 = Alex

-
T 123; den abwesenden Stadtpraefec'ten Septimius Bassus,

probl. 40 = Alex. I 107), sowie mit den Problemen40 Mommsen Chron. min. I 67. Cod. Theod VIII 12
des alexandrimschen Sophisten Adamantios (V. 3 ; vgl. Ztschr. f. Rechtsgesch. X 218. rSeeck.l

'

Rose Anecd. gr lat. I 18ff.
;
Arist. pseud. 216. 12) L. Cassius, regte als Volkstribun 665 = 89

)' Tr "i
Gesamteindruck (sprachlich das Volk derartig gegen den Praetor A. Sem-

und mhaltlich) der Sehnft sowie nach dem Bei- pronius Asellio auf. dass es ihn erschlug (Val
namen des \ erfassers friihestens dem 3. Jhdt. Max. IX 7, 4).
n. Chr. angehort. Sie besteht aus 84 medicinischen 13) L. Cassius, ex familia cum ad eeferas res
und pnysikahschen Problemen, welche teils nach turn ad iudieandum s&verissima, war Richter
pneumatischen, teils nach methotfischen (zuweilen 684 = 70 und fur das nachste Jahr zum Kriegs-
nach beiden) Grundsatzen beantwortet werden und tribun designiert (Cic. Verr. act. I 30).
sich durch eine einfache, lehrreiche Darstellung 50 14) L. Cassius, begegnete 706 = 48 nach der
einpfehlen. Der Verfasser war Arzt (er citiert den Schlacht bei Pharsalus mit zehn Scbiffen im Helle-
Herophilos probl. 1, Andreas von Karystos probl. spont dem Caesar, der eben nach Asien ubersetzte.
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.!ePiades Sehnft W D.x&v probl. 40, Durch dessen Geistesgegenwart liess er sich so
die Methodiker probl. S) und Anhanger der zum einsehuchtern, dass er sich ihm trotz seiner Cber-
feynkretismus hinneigenden Pneumatik (am meisten legenheit ohne weiteres ergab (Suet. Caes 63
verwandt dem Verfasser der pseudogalenischen Dio XLII 6, 2). Appian b. c. II 88 giebt dem
oooi). In byzantimscher Zeit sind seine Probleme C, dessen Vornamen er nicht nennt, siebzig Schiffe
als funftes Buch mit denen des Pseudoalexander wohl infolge eines Schreibfehlers ; offenbar un-
und Pseudoanstoteles zu emem Corpus vereinigt richtig ist es, wenn er (II 111) ihn fur C Cabins
worden uud so noch erhalien im cod. Marc. 257 60 Nr. 59 , den Morder des Dictators halt (vl
(saec. XIV) iind 521 (saec. XIV); vgl. V.Rose Arist. Judeich Caesar im Orient 60f.).
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L ber eine lateinlsche tbersetzung eines 15) L. Cassius, Sohn von Nr. 65 wurde711= 43

Teiles dieses Corpus (darunter auch einiger Probleme von seinera Oheim Gaius (Nr. 59) mit einer Legion
des L

j
im cod. Bamberg saec. X vgl. V. Rose in Syrien zuruckgelassen (App. b. c IV 63) ver-

a. a. O. und p. 666f. Der erste Druck der Schrift einigte sich im nachsten Jahre wieder mit ihmvon It de Sylva Paris 1541. Eine neue Aus- und fiel bei PhUippi (a. O. 135) rMunzerl
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einCT lateinischen tibersetzuiig 16) L. Cassifus] Proconsul von Africa.^n Chr. GesnerTunci 1562. Die Schrift findet CIL VIII Suppl 17329.
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x. 1) hjx^T' m emer attlschen Ehrenin- lich fallt jedoch C.s Statthalterschaft schon in
scnritt (CIA 111 605). Vielleicht ein Cassius Kaiser Marcus Regierungszeit, denn seit Com-

fi^i n c i,

[Groag.] modus TMonbesteigung (180) scheint sich Dio
18) M. Cassius, Sohn ernes Marcus aus der in Rom befunden zu haben (Dio LXXII 4 2)

Tribus Pomptina, Senator 681 = 73, gehort des Keinesfalls darf man aber aus der von Xiphilinus
Vornamens wegeri nicht zu dem bekannten Ge- ungeschickt excerpierten Stelle Dio LXIX 1 wo
schlecht (SC. de Oropiis IGS I 413, 8). der Autor die Vorgange beim Tode Traians nach

19) V. Cassius: vgl. unter L. Cassius Longinus den Erkundigungen seines Vaters erzahlt den
Nr. 64 und Q. Cassius Longinus Nr. 70. Schluss Ziehen, dass C. im J. 117 Statthalter

20) Q. Cassius, Knegstnbun unter L. Aurelius 10 von Kilikien war (so noch Liebenam Legaten
Cotta 502 = 252, wurde von diesem vor Lipara 130 und Dizionario epigr. II 232 obwohl doch
zuriickgelassen, um die Stadt zu blockieren. Er schon Reimarus das Unhaltbare dieser Ansetzung
wagte ohne Befehl einen Sturm, wurde mit be- erkannt und die Zeit der Legation richtig be
deutenden Verlusten zuriickgeworfen und wegen stimmt hat; vgl. Dio ed. Dindorf V p LVf)
dieser Handlungsweise von dem Consul seines Spater verwaltete C. Dalmatien (Dio XLIX 36 4)
Amtes entsetzt (Zonar. VDZI 14). muss demnach bereits vorher Consul (suffectus

21) tj. Cassius
, Legat und jedenfalls Ver- in unbekanntem Jahre) gewesen sein. [Groag ]wandter des Propraetors Q. Cassius Longinus 28) Cassius Asclepiodotus , reicher Bithvnier

(Nr. 70) in Spanien 706 = 48 (bell. Alex. 52, 3. aus Nicaea, Freund des Barea Soranus, dem er,
57, 1. 4). Ende 710 — 44, vielleicht nach Be- 20 auch als dieser im J. 66 n. Chr. angeklagt wurde
Meidung der Praetur, wurde ihm von Antonius treu zur Seite stand. Er wurde deshalb seiner
eine der spamschen Provinzen bestimmt, doch trat Guter beraubt und verbannt, aber unter Galba
diese Anordnung nicht in Kraft (Cic. Phil. Ill 26). zuriickgerufen. Tac. ann. XVI 33. Dio LXII

[Miinzer.] 26, 2 (Kaomov 'AoxXymodozov).
22) Cassius Agn[ppa] oder Agrifppinus], 29) Avidius Cassius, Usurpator im J. 175 n. Chr.,

Consul suffectus am 19. Marz 130 n. Chr. mit s. Avidius Nr. 1. [Stein 1
[Ti. Claudius?] Quartinus. CIL VI 2083 Acta 30) Cassius Betillinus (Dio LIX 25, 6) s o

ol^V n „ , ,
[
Groa^^ Betilienus Nr. 2. [Groag.]

2i) M. tassius M.
f. Agnppa proo(urator) 31) Cassius Brutus. Eine wertlose Parallel-

Aug(mU). CIL II 2212. [Stein.] 30 geschichte zu dem Bericht uber das Ende des
24) Casstus Agrippvnus praeftor],. als solcher, Pausanias hat einen Cassius Brutus und dessen

wie es schemt, Richter zur Austragung von Grenz- Vater Cassius Signifer zu Helden und wird ins
streitigkeiten (metrischc Grabschrift CIL VI 1372 Jahr 414 = 340 verlegt (Plut. Par min 10 nach= Biicheler Anthol. I 426). einem fast unbekannten Kleitonymos).

25) M. Cassius Apollmaris, Consul suffectus 82) L. Cassius Caeicianus, Mtinzmeister um
am 1. August 150 n. Chr. mit M. Petronius Ma- 654 = 100 (Mommsen Miinzwesen 560 nr 175)
mertmus. Mihtardiplom CIL III Suppl. p. 2213. Derselbe Name auf einer gefalschten Inschrift

•WW, « , *• - . ,

[G™ag.] CIL VI 3279.* [Miinzer.]
Zt>)C. Cas(s)ius(?)Apollomus(r. Kaotog'AnoX- 83) T. Iulius Maximus Ma... Brocchus

Xmvio;) aus Steiria, athemscher Archon zwischen 40 Servilianus A. Quadronfiusl L. Sertilius Vatia
197 und 209, CIA III 1 169. Zweifelhaft ist, ob man Cassius Cam . . . s. Iulius.
semen Namen Kaoioe als den romischen Cassius 34) Q. Antonius Cassius Cassianus s. o. An-
auffassen darf, denn er kann nicht wohl von seinem tonius Nr. 44.
Namensvetter C. Iulius Kasios (s. d.)aus Steiria 85) Ti. Licinius Cassius Cassianus s. Licinius.
getrennt werden: die Familie hat ihr romisches 36) C. Cassius C. f. Celer, Illvir a(ere) a(r-
BOrgen-echt von dem Dictator Caesar oder Au- gento) afuro) f(lmvdo) fferiundoj unter Augustus,
gustus erhalten und wiirde wohl kaum den Bei- Babelon I 337f. nr. 22. 23. 24. [Groa."

]namen Cassius sich beigelegt (bezw. beibehalten) 37) Cassius Chaerea (Chaerea Seneca. Victor;
haben. Wenn Apollomus trotzdem hier eingereiht XaiQea? Zosimus. Plutarch ; die iibrigen Cassius
ist, so geschah es deshalb, weil augenscheinlich 50 Chaerea), Morder des Kaisers Gaius. Er diente
im 3. Jhdt. n. Chr. Kasios als = Cassius aufge- im J. 14 n. Chr., damals noch ein ganz junger
fasst wurde; dies zeigen die zwei Kasianoi aus Mann, als Centurio im germanischen Heer und
Steiria (wohl aus derselben Familie), die doch rettete sich bei dem Aufstand der Legionen nur
nicht anders als Cassianus (s. d. Nr. 6. 7) gedeutet durch sein entschlossenes Benehmen (Tac ann
werden konnen. [v . Schoeffer.] I 32). Spater wurde er Tribun bei der Prae-

27) Cassius Apromanus, Vater des Geschicht- torianertruppe. Als solcher zog er sich durch
schreibers Cassius Dio Cocceianus (Nr. 40), daher seine zarte Stimme und sein sanftes Wesen, das
wohl gleiehfalls aus Nicaea in Bithynien stammend. ihm trotz seiner kraftigen Natur und seiner grossen
Proconsul von Lycia-Pamphylia (xaza avv/wgrjfia KOrperstarke anhaftete, bestandig Caligulas Spott
Kaoiov 'Axoowiavov avdvxdrov: ungedruckte, von 60 zu. Namentlich verhohnte ihn der Kaiser, wenn
Hula gelesene, von Heberdey revidierte In- C. Dienst hatte und sich das Losungswort holen
schrift aus Idebessus). Legat von Kilikien (Dio musste. Er erhielt namlich bei dieser Gelegen-
LXIX 1, 3. LXXII 7, 2), wie aus dem Zusammen- heit gewOhnlich solche Worte, die einen Schimpf
hang des letzteren Stelle hervorgeht, vor 182 n. Chr. fur ihn bedeuteten, wie Venus, Priapus. Amor,
Dio, der mit seinem Vater in Kilikien war, konnte und die ihn auch bei den iibrigen Tribunen lacher-
namlich ein dort erteiltes Orakel nicht verstehen, lich machten (Suet. Gai. 56. "Dio LIX 29 = Zon
das den Tod der im J. 182 von Commodus ge- XI 7. Joseph, ant. Iud. XIX 29-31 Sen dial
toteten Qmntiln vorherverkiindigte. Wahrschein- II 18. 3). Diese unwiirdio-e Behandluno- sowie
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die vielen Ungerechtigkeiten una Hiirten , bei

denen C. als Werkzeug wider seinen Willen dienen

musste (Joseph. XIX 24—36), reiften und festigten

in ihm den Gedanken, Gaius zu ermorden. Er
verschwor sich zu diesem Zweck mit einer Anzahl
Gleichgesinnter, worunter sich auch mehrere Sena-

toren befandeu ; schon mehrmals war die Aus-

ruhrung dieser That durch die Unschlussigkeit

der Verschworenen verzo'gert worden, bis sich

endlich C. entschloss, bei Gelegenheit der Spiele

zu Ehren des Augustus (ludi Palatini) die Tetung
zu vollbringen (Suet. Gai. 56, Zon. XI 7. Joseph.

XIX 18. 21—83). Aber erst am letzten der Fest-

tage ergab sich ein geeigneter Augenblick dazu. Als

der Kaiser an diesem Tage aus dem Theater in

den Palast zuriickkehrte, begab er sich in einen

Seitengang, um sich die dort versammelten grie-

chischen Jiinglinge anzusehen, die er als Sanger

fur die von ihm eingerichteten Mysterien und als

Tanzer im Theater nach Eom hatte kommen
lassen. Hier trat ihm nun Cassius Chaerea ent-

gegen, der gerade an diesem Tage wieder Dienst

hatte imd nun um die Erkennungszeichen bitten

sollte. Als Caligula, wie gewohnlich, ein schimpf-

liches Wort wahlte, brachte ihm C. mit seinem

Schwerte eine schwere, aber nicht tfltliche Wunde
bei, wahrend die herbeieilenden Genossen den

Kaiser vollends toteten (Dio LIX 29 = Zon. XI
7. Joseph. XIX 84—113. Suet. Gai. 58 hat auch

eine andere, etwas abweiehende Version. Zos. I

6, 2. Vict. Caes. 3, 13), am 24. Januar 41 n. Chr.

(vgl. CIL I p. 385).

Sobald die Nachricht hievon sich im Palaste

verbreitet hatte, war zwar die germanische Leib-

wache sofort zur Stelle, aber sie traf nur mehr
auf einige Unschuldige, die ihrer Wut zum Opfer

tielen; C. selbst war entkommcn (Joseph. XIX 114
—126. Sen. dial. II 18, 3). Nachdem er sich hie-

rauf von den Consuln die Losung erbeten hatte, die

diesmal libertas lautete (Joseph. XIX 186), gab
er dem Tribunen Iulius Lupus trotz der Einsprache
mehrerer Verschworener den Befehl, auch Cali-

gulas Gemahlin (Milonia) Caesonia und ihr Tochter-

chen zu toten (Joseph. XIX 190—200. Suet. Gai.

59). Am folgenden Tage versuchten C. und die

iibrigen Verschworenen , die stadtischen Truppen
fur ihre Plane zu gewinnen ; aber diese erklarten

sich fur Claudius, der hierauf zum Kaiser erhoben

wurde (Joseph. XIX 254—262). Als dann Clau-

dius zur Regierung gelangt war, liess er C. als

Anstifter der Verschworung und Lupus als den
Mbrder der Gemahlin und Tochter des Caligula

hinrichteh (Dio LX 3, 4 = Zon. XI 8; vgl. Suet.

Claud. 11. Joseph. XIX 263—271). Wahrend
letzterer sich feig und unwiirdig benahm, erlitt

C. standhaft den Tod. Das Volk legte noch nach
seinem Tode Anhanglichkeit fur ihn an den Tag
(Joseph. XLX 272f.) ; noch im J. 65 wurde jemand
verurteilt, weil er im Besitze eines Bildes von C.

war iDio LXII 27, li. Vgl. auch Sen. ep. 4, 7.

Plut. de superst. 11 *p. 170 E. [Stein.]

38) Cassius Clemens, Senator, wurde von Sep-

timius Severus zur Verantwortung gezogen, weil er

es rait Pescennius Niger gehalten hatte, bewirkte
jedoch durch seine freimiitige Verteidigung, dass
ihm der Kaiser die Halfte seiner Gtiter beliess.

Dio LXXIV 9, 1—4 = Zonaras XII 8.

39) P. Cassius L. f. Aem(ilia) Dexter, Quaestor

im J. 138 n. Chr. (Senatus-consultum de nundinis

saltus Beguensis CIL VIII 270, 8 = Suppl. 11451,

8). Als Proconsul empfing er ein Eescript des

Kaisers Pius (Callistr. Dig. XLII 1, 31), der auch
sonst Rescripte an ihn richtete (Ulpian. Dig.

XXXVI 1, 17, 17. XL 5, 30, 6). VII vir epulo-

n(um). tremahl der Annia Q. f. Ruflna (CIL IX
330. Canusium). [Groag.]

40) Cassius Dio Cocceianus (iiber den richtigen

10 Namen vgl. Prosopographia imperii Romani 1 313)
aus Nikaia in Bithynien (LXXV 15, 3) war der
Sohn *des rOmischen Senators (Cassius) Apronianus
(Nr. 27), der Kilikien (LXIX 1, 3. LXXII 7, 2), wie
es scheint unter Marcus, und zu nicht naher be-

kannter Zeit Dalmatien (XLIX 36, 4) verwaltete,

und in irgend einer Weise, wie der Name zeigt, mit
der Families des beruhmten Cocceius Dio von Prusa
verwandt. Geboren unter Pius oder im Anfang
der Regierung des Marcus, begleitete er seinen

20 Vater nach Kilikien (LXXII 7, 2), kehrte unter
Commodus nach Rom zuruck (LXXtl 4, 2. LXXLTI
12, 2) und trat in den Senat ein, sicher mehrere
Jahre vor Commodus Tod (LXXII 16, 3). Von
Pertinax wurde er fur 194 zum Praetor designiert

(LXXIII 12, 2); Consul suffectus scheint er noch
vor Severus Tod 211 geworden zu sein (LXXVI
16, 4). Villeggiatur Melt er gewohnlich in Capua
(LXXVI 2, 1). Er begleitete den Kaiser Anto-
ninus auf seinem Zug in den Orient 216 und

30 war in seinem Gefolge noch wahrend der Winter-

quartiere in Nikomedien 216/217 (LXXVII 17. 18.

t LXXVIII 8, 4 ein Detail aus der damaligen Sa-

turn alienfeier), machte aber den Partherkrieg nicht

mit und war wcder bei Antoninus Tod 217 noch

bei Maerinus Sturz 218 anwesend. Letzterer

setzte ihn als curator ad corrigendum statwm.

eivitatium iiber Pergamon und Smyrna (LXXIX
7, 4), offenbar weil in Pergamon starke Sym-
pathien fur Antoninus und daher Feindschaft gegen

40 seinen Morder herrschte (LXXVIII 20, 4). In
dieser Stellung verblieb er noch im Winter 218
—219, als der falsche Antoninus (Elagabal) in

Nikomedien iiberwinterte, und wahrscheinlich bis

ziemlich zur Thronbesteigung des Severus Alexan-

der 222 (LXXIX 18, 3). Unter diesem verwaltete

er, nachdem er in Bithynien eine Krankheit iiber-

standen hatte, das Proconsulat von Africa und die

kaiserlichen Provinzen Dalmatien und Oberpan-

nonien (LXXX 1. XLIX 36, 4 spatere Einlage).

50 Durch seine Disciplin nicht nur den pannoni-

schen Truppen, sondern auch der hauptstadtischen

Garde verdilchtig geworden , musste er an sich

selbst die Schwache des ihm personlich sehr zu-

gethancn Kaisers erfahren . der ihn anwies, sein

zweites Consulat — er war 229 Consul ordinarins

nnd College des Kaisers — ausserhalb Roms zu

fiihren (LXXX 5). Dio sah voraus, dass dies kein

gutes Ende nehmen wurde, wagte es noch, sich

den Soldaten als Consul zu zeigen und nahm dann

60 Urlaub fur unbestimmte Zeit in die Heimat, wo
er sein Werk mit dem Vers schloss "Exioqo. d'

ix fisZicDV VTiaye Zebg sx zs xovirjg ex r' at'8(>0-

xxaoltjg s'x §' atfiazog Sx xt xvboifiov.

Suidas sehreibt ihm mit Unrecht JleQotxd und
fniaa zu, von denen jene Dinon von Kolophon

gehOren, diese dem Prusaeer Dion. Eine Special-

geschichte Traians (Ta xara Tgaiavdv) hat Dio

schwerlich geschrieben,£da sich sonst eine Ver-

weisung in seinem grossen Werk flndeii wiirde;

den ratselhaften Titel 'EvoSia vermag ich nicht

zu deuten. Dagegen ist sehr wahrscheinlich, dass

die Biographie Arrians , die allerdings nur Sui-

das nennt, von ihm herrfihrt; er war sein Lands-
mann und ihm durch Laufbahn und Charakter

nah verwandt. Die beiden hohen Reichsbeamten
hithynischer Herkunft sind ein merkwiirdiger Be-

weis dafiir, wie viel intensiver das rOmische Wesen
diese spat annectierte Provinz beherrschte, als

die alten Centralstiitten der griechischen Cultur

in Kleinasien. Das Hauptwerk Dios sind die

'Pay/ucuxd oder 'Pcofiwxr) loxogia — beides kommt
vor — in 80 Biichern, die nach Suidas — und die

tjberlieferungsgeschichte bestatigt das — in De-
kaden abgeteilt zu werden pflegten.

Eine gute Gesamtdarstellung Dios ist nach
Reimarus nicht erschienen; iiber den jetzigen

Stand der Porschung orientiert Wachsmuth Einl.

in d. Stud. d. alt. Gesch. 596—601. Nur iiber sein

Leben handeln Wirth Quaestiones Severianae,

Diss. Bonn. 1888 und die Prosopographia imperii

Romani I 313f. Das v. Gutschmidsche Collegien-

heft (KL Sehr. V 547ff.) ist wertvoll durch die

Reconstruction der Oekonomie des grossen Ge-

schichtswerks , enthalt aber sonst viel Veraltetes

und wiirde von v. Gutschmid so nicht verbffent-

licht sein. Unbedeutend sind die iiber Dio handeln-

den Abschnitte in H. Peters Buch Die geschicht-

liche Litteratur iiber die rOmische Kaiserzeit I. II.

Leipzig 1897. Die monographische Litteratur s.

bei Boissevain Praef. ClrT.; soweit sie ,quellen-

forschend1

ist, ist sie in sehr umsichtiger Weise
besprochen von H. Haupt in den Jahresberichten

des Philologus XXXIX. XL. XLI. XLIII. XLIV;
das Referat ist fur die im allgemeinen sehr tief

stehenden Arbeiten zu gut.

Fur die politischen Anschauungen und die da-

von nicht zu trennende Schriftstellerei Dios ist

von entscheidendem Einfluss gewesen die machtige,

eine neue Aera der rflmischen Geschichte einleitende

Personlichkeit des Septimius Severus. Gross ge-

worden unter dem guten Kaiser Marcus, sah Dio
als Mitglied des Senats das unwiirdige Regiment
des Commodus, den schwachlichen Reformversuch
des Pertinax, die schmachvolle Erhebung des

Iulianus auf den Thron des Marcus aus nachster

Nahe mit an und erwartete mit alien Verstandi-

gen nichts Gutes von der Zukunft, als mit einem
Schlage in Severus ein Mann erstand, der durch
den marchenhaft gliicklichen Zug nach Rom, durch

die unblutige Entwaffnung der unertraglich ge-

wordenen Garde, durch die kraftige und doeh in

der ersten Zeit noch massvolle Art , mit der er

die ZQgel des Regiments anzog, die Hoffnnng er-

weckte, dass ein neuer Augustus sich den Caesaren-

thron erobert hatte. Severus lag viel daran, seine

Erhebung als eine legitime erscheinen zu lassen,

und die Rolle des Rachers des Pertinax, die er

zunachst annahm, um Pescennius Niger in der

Gunst der Hauptstadt auszustechen, genugte ihm
nicht; es zog besser, wenn er den Glauben ver-

breitete , dass die Getter selbst ihn , wie einst

Augustus, zum Herrscher ausersehen hatten. Dio,

zeichenglaubig wie nur einer seiner Zeitgenossen,

tibernahm es in einem Biichlein, die Beweise fur

das Gottesgnadentum des neuen Kaisers zusam-
menzustellen, die ihm vom Kaiser selbst geliefert

sein miissen, und fiigte, durch den Erfolg bei

Hofe und im Publicum kiihn gemacht, sofort da-

nach eine Erzahlung der Ereignisse von Commodus
Tod bis zum ersten Einzug des Severus in Rom
hinzu (LXXII 23). Beide Flugschriften sind f

natiirlich stark verkiirzt, in das grosse Werk auf-

genommen, wie ein ein geschobenes Prooemion an-

kiindigt (LXXII 23); die Zeichen sind an den
Schluss gestellt (LXXIV 3). Die fur Severus

10 giinstige Auffassung schimmert noch uberall durch,
trotz einiger Zusatze, die Dio spater hinzuge-
fiigt hat.

Dio hat nicht lange den officiOsenPamphletisteu

gespielt. Wenn auch der Krieg gegen Niger an
und fur sich der Begeisterung fur den neuen Mo-
narchen nicht entgegenstand, da Niger nichts als

ein vom Senat nicht anerkannter Usurpator war,
so machte doch die rucksichtslose Bestrafung seiner

Anhanger einen sehr iiblen Eindruck, und vollends

20 verwandelte sich die anfangliche Hoffnung in zit-

ternde Furcht, als der Biirgerkrieg mit dem legi-

timen Caesar Clodius Albinus ausbrach und nach
seiner Beendigung Severus seine absolutistischen

Plane ohne Scheu enthiillte. Unterdes war in

Dio der klihne Plan gereift, das Handwerk eines

officiosen Tagesschriftstellers mit dem Beruf des

Historikers grossen Stils zu vertauschen. Man
darf wold annehmen, dass die urspriingliehe Ab-
sicht die war , die gesamte rOmische Geschichte

30 in die ruhmvolle neue Aera des zweiten Augustus
auslaufen zu lassen, und dass diese Absicht durch
Severus veranderte Politik vereitelt wurde. Trotz-

dem liess sich Dio, als zaher, charakterfester Bi-

thynier, in seinem durch Traume gestarkten Glau-

ben an seinen Beruf als Geschichtschreiber nicht

irre machen, wenn ihm auch mit Severus nicht

mehr eine neue Glanzzeit begann . sondern die

alte mit Marcus aufhorte (LXXI 36. 4) ; im Gegen-
teil, sein Werk , fur das er zehn Jahr sammelte

40 und an dem er zwOlf Jahr selirieb, bis er zu Severus
Toil gelangt war, ist ihm in den schweren Zeiten,

die iiber ihn wie iiber den gesamten Senat herein-

brachen , zum inneren Halt , zur Stiitze seiner

geistigen Existenz geworden, wie er selbst in den
schonen WT

orten bekennt (LXXII 23): xr\v bl 6r/

ffeov ravjrjv SjiiQQwvvvovadr jts .too? rr/v latoQiav,

evlafitos xqos avrr/v xa.1 6xvtjQ(bi Siaxeifievov, xal

xovovfievov ebtayooevovrd is dvaxTcofievrjg $i' ovet-

oaxov xal xaiag khiidag xsgl zov fiiD.ovzos %f>6-

50 vov Atfiovodv uoi, d>s vsioXeiyiovros rijv iazogiav

xal oi'Saucog a/iavQwoovzog , Ltioxo^ov zijg zov

jSiov itaycoyijg <bg soixev si/.ij/a xal bid zovzo

aitij avaxeifiai.

Jene 22 Jahre werden ungefahr die Zeit von
194—216 umfasst haben; jedenfalls beginnen die

zwfilf Jahre des Schreibens schon vor dem Tode
des Severus 211 (vgl. LXXVI 2. LXXVIII 10, 1).

Dio fiihrte die Geschichte seiner Zeit fort bis zur

Thronbesteigung des Severus Alexander 222 ; von

60 da an machte ihm die Abweseuheit von Rom, die

erst seine Provincialamter, dann die Beurlaubung
und der Verzicht auf die politische Laufbahn zur

Folge hatten , eine genaue Beobachtung der Er-

eignisse unmoglich , und er begntigte sich mit
einer Skizze der wichtigsten Ereignisse, um mit
seinem zweiten Consulat, 229, endgiiltig zu schlies-

sen. Ausserdem versteht sich von selbst, dass er

an dem mittlerweile schon alt gewordenen Manu-
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script yor der Herausgabe noch manches geandert nur mit einer Fehlergrenze von bis zu drei und
hat; das Gesprach zwischen Agrippa und Maecen mehr Jahren gezogen werden diirfen, eine Eegel
(LII) hat nachweislich erst unter Severus Alexan- die so gut wie ausnahmslos nicht befolgt wird
der seine abschhessende Form erhalten. sondern Dio hat auch durch eigene Schuld die

Nach Dio zerfallt sein Werk in drei Teile, chronologische Klarheit und Unzweideutigkeit sei-
deren innere Verschiedenheit dem aufmerksamen ner Erzahlung nicht geniigend gesichert , trotz
Leser auch sofort auffallt. Der erste Abschnitt aUer Verweisungen und Wiederholmigen- nur das
reicht von der Urzeit bls zur Begriindung der Mo- sah er ein, dass bei seiner Verquickung der prae-
narchie durch Augustus, 51 Biicher umfassend, matischen und annalistischenEinteilunfkein Leser
der zweite, durch erne sehr ausfiirliche Schilde- 10 sich aus seinem Werk mtihelos die Fastentafel
rung der nionarchischen Einrichtungen eingeleitete, herausschreiben kornite, und that es, da er sie mit
bis zum Tod des Marcus, der dritte bis zum Recht fur ein unentbehrlicb.es Eequisit hielt, da-
fechluss. Dieser letzte ist nach Dios eigener und her lieber selbst, indem eriedem Buch eine Liste
nicht zu bezweifelnder Angabe (LXXI 4, 2) der der Eponymen voranschickte. Das corrigiert aber
Pnniarbericht ernes Augenzeugen und Zeitgenos- die Undeutlichkeit der Erzahlung nicht und wenn
sen, wahrend die beiden anderen aus iruheren Ge. diese Undeutlichkeit von der modemen Forschung
sctachtswerken compihert sind; die sporadiscben nicht so lastig empfunden wird, so liegt das nur
Mitteilungen aus personlicher Kunde, die mit der daran, dass fur einen grossen Teil der republi-
Zeit Hadrians begmnen (LXIX 1. 14. LXXI 33), canischen Geschiehte, fur die der vollstandige Dio
verandern den Chaiakter des Ganzen nicht. Als 20 vorliegt, sich die Ereignisse ans anderen Quellen
Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Ab- mit einer in der alten Geschiehte unerhOrten Ge-
schmtt hebtDio hervor, dass er bei der Darstel- nauigkeit fixieren lassen, so dass man sich urn
lung der Kaiserzeit mcht m gleichem Masse an ' Dio nicht zu kiimmern braucht, Schlimmer noch
den vorhegenden Benchten habe Kritik iiben kon- als die Unbestimmtheit ist die falsche pragma-
nen, da unter dem absoluten Regiment man vieles tische Verkniipfung und die Confusion, zu der Dio
nur unvollkommen, vieles gar nicht erfahre (L1II gelegentlieh durch dasBestreben, eine annalistische
19); er schiebt also bier die Verantwortung fiir Darstellung umzuordnen verleitet ist. So concen-
das was er erzahlt, in hoherem Grade als vorher triert er (XLVII 20ff.) die Erzahlung der Revolu-
auf seine Gewahrsmanner. tion des Brutus und Cassius in eine Masse, nach-

iJio hat merit histonae, sondern annates ge- 30 dem er schon bis zu dem Triumvirat und den Pro-
senneben. Zu den eponymen Consuln, die Dio scriptionen, also bis ans Ende des J. 43 gelangt
zu jedem Jahr in der Darstellung genannt hat. ist; innerhalb dieser Masse werden dann Bru-
treten als btutzendes chronologischen Aufbaus tus Eroberung Macedoniens, Cassius Besitznahme
in der Kaiserzeit hmzu die bis auf die Tage be- der syrischen Legionen, wobei wegen Caecilius
rechneten Regierungszeiten der einzelnen Kaiser. Bassus bis auf 46 zuriickgegriffen werden muss,
Als Anfangspunkt gilt ihm der 2. September und die Geschiehte Dolabellas gesondert abge-
31 v. Chr., das Datum der Schlacht bei Actium, handelt, Nicht genug, dass unter dieser Zer-
das

i

Dio entgegen seiner Gewohnheit genau an- reissung der Synchronismen die Erkenntnis der
giebt, um die Kaiserregierungen danach berechnen historischen Zusammenhange auf das empfind-
zu konnen (LI 1, 1). Wo Zweifel entstehen kOn- 40 lichste leidet, so fehlt es auch nicht an Confu-
nen, wie bei dem Intervall zwischen Nero und sionen : unter dem Beschluss, den Dolabella (XLVII
\espasian Oder der irregularen Erhebung Elaga- 29, 2) in Asien erfahrt. kann man nur das Ach-
bais zum Kaiser, klart er den Leser iiber die Prae- tungsdecret verstehen und muss nach Dio an-
missen der Rechnung auf (LXVI 17, 4. LXXVIII nehmen, dass er schon vor Trebonius Tod zum
41, 4) mit dem ausgesprochenen Zweck. einen hostis erklart wurde, was den Thatsachen ebenso
jeden in den Stand zu setzen, sich nach den von widerspricht, wie Dios folgender Darstellung Weil
ihm mitgeteilten Summen von Jahren, Monaten Dio die Ereignisse nach der Schlacht bei Mu-
und lagen eine clironologisch zuverlassige Tabelle tina so anordnet, dass er erst Caesars Thaten bis
der Kaiserregierungen selbst anzufertigen. Dio hat zum Consulat abhandelt und dann , was iiber
nun aber duichweg, und unabhangig von seinen 50 Antonius und Lepidus zu sagen ist, als Nachtrag
jeweiligen Gewahrsmannern

.
das streng chrono- bringt, passiert es ihm, dass er Caesars Consul-

logische Pnncip der annalistischen Gesehicht- wahl vor die Versohnung zwischen Antonius und
scbreibung mit dem pragmatisch-geographischen Lepidus schiebt (XLVI 51, 5, vgl. 44, 4). Einen
der histonae — vgl. Dionys. ep. ad Pomp. 3, 13 Teil der Eeflexionen, mit denen er seinen Bericht
fiera xovxo cgyov ram laromy.ov S,e/Jo{)ai re y.ai der Schlacht bei Pharsalos einleitet, hat J. Ziehen
Ta,ai xwr dtjAovueyoiT exaoxov er rl, deT xonoi. (Berichte des Freien Deutsehen Hochstifts Frank-•™; ovv cxaregos Siaiosum xai rarzei xa U--6- furt 1890, 59) richtig durch Vergleichu'ng mit
/<£»a; Govxvdi&fjg

f>
sv toig yoorois ayolovdmv, Lucsn auf das Prooemium des Livius zum Bellum

HooSoxog de raTg xeoio/ak ro> -i(,a;>n&zo)r — civile zuriickgefuhrt. Die Motive des Caesar und
insofern auszugleichen versucht, als er nicht nur 60 Pompeius (XLI 54). deren livianischer Ur^nrung
innerhalb eines Jahres die Erzahlung jiach sach- schon durch Florus (U 13, 14) feststeht finden
lichen Gesichtspunkten ordnet, sondern hierbei sich bei Lucan (I 125ff.) weitaus am pass'endsten
sehr haufig die Jahresgrenzen erheblich fiber- in der Einleitung; und von diesem Gesichtspunkt
scbreitet, Diese Vereimgung zweier Oekonomien aus wird auch die sonst riitselhafte Bemerkung
hat mcht nur die Unzutraglichkeit zur Folge ge- Dios verstandlich , dass beide Ober den Frieden
nabt, dass aus der Reihenfolge d.-r constantini- mit einander verhandelt hatten; das passt nicht
schen Excerpte und dem Aufbau der Erzahlung auf die Tage vor Pharsalos, sondern auf den An-
bei Mnaras und Xiphilm chronologische Schliisse fang des Jahres 49. Envahnt werden mag al? Bei-
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spiel der in falschen Pragmatismus ausartenden beschreibungen Dios sind ausnahmslos rhetorische
Umstellungen Dios noch die Ableitung der Wahl Schildereien ohne jeden Wert; diplomatische Ver-
Caesars zum Pontifex Maximus (6. Marz 68, Ovid. handlungen , auch so wichtige wie die vor dem
fast. EI 415) von seiner Abstimmung liber die caesarisch-pompeianischen oder vor dem Krieg des
Catilinarier am 5. December 63 (XXXVII 37). jungen Caesar mit Kleopatra und Antonius sind

Verrat schon dieser Versuch einer Anordnung so verschwommen und unklar wiedergegeben, dass
nach sachlichen neben den chronologischen Sche- der historische Forscher sie verzweifelt bei seite
mata, dass Dio mit der historiographischen Theorie wirft. Und dabei ist Dio kein dem Staatsleben
Fiihlung gesucht hat, so wird dies unzweifelhaft feme stehender Declamator gewesen, sondern ein
durch seine wiederholte Berufung auf die Wurde 10 hoher Reichsbeamter von anerkannter Tflchtig-
der Geschiehte, welcher eine mit reichen Details keit, der gefahrliche Truppencommandos gefiihrt
ausgeschmiickte Erzahlung widerstrebe und die und wichtige Grenzprovinzen verwaltet hat, ein
von den einzelnen Thatsachen nur so viel mitzu- drastischer Beweis , wie unmoglich es dem im
teilen habe, als zum materiellen Kern des Raisonne- Praktischen verstandigen Manne war, als Schrift-
ments und der allgemeinen Betrachtung genuge: steller den Bann der Schultheorie zu durch-
xal yag xai nalHevoig iv vovtco ret /idkiara stvai brechen. Auch er ist durch den Fluch der Rhe-
ftoi SoxeT oxav xig xa epya xoig loyiopoig vnoUymv torik oder , wie wir fiir uns verstandlicher zu
xtjv xe ixrivwv tpvoiv ix xovxcov iUy%rj xai xov- sagen haben, der allgemeinen Bildung um die
xovs ix xr\s itcdveav 6/toA.oyias tsx/hjqwT (XIjVI Friichte seines Fleisses gebracht, der die ganze
35, 1). Sein Glaube an diesen oyxog rijg loxoglwg 20 decadente Kaiserzeit um den besten Lohn ihrer
ist so unerschiitterhch , dass er ihm nicht nur sehr achtungswerten praktischen Leistungen be-
Namen, Zahlen, Tagesdaten fast ohne Auswahl trogen hat, den namlich, geistiges Leben aus
und Ausnahme opfert (vgl. z. B. XLHI 22, 4. ihrem Thun zu sehopfen und ihr Thun wiederum
XLIV 14, 2. XLVII 10, 1. LI 1, 1. XLII 19, mit geistigem Leben zu durchdringen.
3. 4. XLIII 24, 2), sondern auch Tiber ihm ganz- Die Theorie, welcher Dio zum Unheil seines
lich vergisst, die Tugend des Geschichtschreibers Werkes sich unterordnete , war an und fiir sich
zu pflegen, welche die antike Historiographie zu durchaus nicht schlecht. Sie verlangte, dass die
me wieder erreichter Vollendung entwickelt hat, Hauptziige der Ereignisse zu organischen Massen
die der anschaulichen, plastischen Erzahlung. Man zusammengeschobeii wurden, damit der Leser im
vergleiche z. B. die durftigen Triimmer der livia- 30 Dickicht des Details den Ausblick auf das Wesent-
nischen Darstellung von dem Kriegsrat der Pom- liche nicht verliere ; das populare Reizmittel der
peianer vor Pharsalos (Lucan. VII 45ff. Flor. II bis ins einzelne lebendigen Erzahlung soil durch
13, 43) oder von der kritischen Lage Caesars bei die politische Reflexion, durch richtig abgewogene
Munda (Flor. II 13, 83ff. Val. Max. VII 6, 5. Stimmungsbilder ersetzt werden; an Stelle roman-
Frontin. II 8, 13) mit Dio; obgleich seine Erzah- hafter, anekdotenmassiger Motivierung hat die
lung vollstandig vorliegt, so fallt sie doch gegen scharfe Zeichnung der von den Personlichkeiten
die Ruinen des Livius entsetzlich ab. Von jenem eingenommenen politischen Stellung zu treten.
ungestiimen Drangen der Pompeianer zur eigenen Nach dieser historiographischen Theorie hat Sal-
Katastrophe ist ein jammerlicher Flicken iibrig lust seine Werke geschrieben; aus der Thatsache,
geblieben , der in den verborgenen Winkel einer 40 dass er Thukydideer sein will und Dio ebenso
allgemeinen Reflexion fiber Pompeius Thorheit sich mit der Nachahmung des Thukydides die
gesteckt ist (XLII 1,3), und bei Munda sind die peinlichste Miihe giebt (vgl. Litsch De Cassio
Hauptmotive auf Caesar und Cn. Pompeius ver- Dione imitatore Thucydidis, Freiburg 1893), er-

teilt (XLIII 37. 38), wodurch jede dramatische giebt sich der zwingende Schluss, dass eine aus
Spannung verloren geht. Aber es ist nicht notig, dem SchossdesClassicismusindercaesarischenZeit
Beispiele im einzelnen zu haufen: die gesamte entstandene, aus Thukydides abstrahierte historio-

Erzahlung vom Untergang der Republik beweist graphische Tlieorie noch am Anfang des 3. Jhdts.
noch viel vernichtender als die Einzelheiten, welche werbende Kraft besass, was dem Kenner dieser
Verwiistungen eine Theorie anrichten kann, wenn Periode nicht wunderbar erscheinen wird. Aber
sie einem ehrlichen Verstandesfanatiker zum star- 50 eine Theorie, die ursprunglich eine sehr gesunde
ren, durch Phantasie und Leidenschaft nicht cor- Reaction gegen die in wilde Romanschreiberei
rigierten Gesetz wird. Auch der nachsichtigste ausgeartete Annalistik bedeutete, die die Gattung
Kritiker, dem die gerade, tuchtige PersOnlichkeit der kunstlerisch abgerundeten historia im Gegen-
des Bithyniers Achtung abnOtigt, muss zugeben, satz zu den in unendlichen Banden sich fortwal-
dass unter seinen ungeschickten Handen ein un- zender Annalen wenn nicht geschaffen, so doch
vergleichlicher Stoff , dessen Ffllle von dramati- zu siegreicher Anerkennung gebracht hat, passte
schen Motiven auch einem massigen Erzahler- nicht fur ein universalhistorisches, ein Jahrtausend
talent wohlfeile Lorbeeren bot, zu einer grauen, umfessendes Werk, und dann war Dio nicht Sal-

formlosen Masse zusammengeballt ist, die nicht lust. Ihm geht die Glut der Parteileidenschaft,
im mindesten erfreut und mehr verbirgt als be- 60 das politisch-agitatorische Element, all das, was
lehrt. Mit den Namen, Daten und Zahlen ist der reflectierten , raisonnierenden Historiographie
auch das unschatzbare geographische Detail ge- Leben und Bewegung giebt, ab; der kaiserliche
fallen, das Dio z. B. bei Gelegenheit von Pompeius Senator bithynischer Herkunft hat fur die oli-

armenischen und kaukasischen Feldziigen oder garchische Republik nicht das mindeste Verstand-
Antonius "Invasion von Atropatene hatte bieten nis, ihre Kampfe setzen weder seine Phantasie,
kflnnen; es ist hart, aber wahr, dass in dieser Be- noch sein Gefflil in irgend welche Bewegung.
ziehung ihm Scribenten vom Schlage des Theo- So vermag er die leitenden Gesichtspunkte, um
phylaktos Simokatta flberlegen sind. Die Schlacht- die Massen zu ordnen, um das Wesentliche vom
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Unwesentlichen zu scheiden, nicht zu finden; an
Stelle der Ordnung tritt ein Oder Seriematismus
und die Selbstbeschriinkung des Meisters wird zur
Verschwommenheit, die gerade das Wesentliche
unterdriickt. Das Raisonnement selbst ist ein

gehaltloses, seichtes Moralisieren mit Allerwelts-

sentenzen; nie kommt ein scharfes Bild der Si-

tuation, eir.e grossartig concipierte Motivierung
heraus. Das sallustiscne Ringen rait dem Aus-
druck erzeugt jene eigenartige Spaiinmig der Dic-
tion, die den Leser nicht zur Ruhe kommen lasst;

Dios geistlose, schwerfallige Nachahmung thuky-
•dideischer Sentenzen argert nur, weil man Niisse
knacken muss und keinen Kern findet.

Allerdings verlangt die historisehe Gereehtig-
keit das Eingestandnis , dass das Schicksal Dio
besonders ubel mitgespielt hat, wenn es aus dem
ersten Ahschnitt seines Werkes sehr viel mehr
gerettet hat als aus dem zweiten oder dritten.
So wie er zu der Kaiserzeit iibergegangen ist,

wird das Raisonnement ungleich sachlicher, die
Fiille der Erzahlung nimmt zu, die Linien der
Zeichnung werden bestimmter; Dio beflndet sich
hier eben auf einem Boden, der ihm aus eigener
Anschauung bekannt ist. Der Hauptfehler, dass
das Verhaltnis der Kaiser zum Senat zum leiten-

den Gesichtspunkt gemacht ist, ist ihm mit der
gesamten kaiserlichen Annalistik gemeinsam, die
noch viel weniger als die republicanische ihren
Ursprung aus der Stadtgeschichte vergessen kotmte
und sich durchweg unfahig erwiesen hat, die fur
die Reichsgeschichte notwendigen neuen Formen
zu finden. Indes ist dieser Gesichtspunkt doch
wenigstens ein durch die wirkliohen Verhaltnisse
gegebener und nicht so unfruchtbar, wie die All-

gemeinheiten im ersten Abschnitt; wohlthuend
ist ferner, dass die stoischen Declamationen iiber

libertas und virtus fehlen; als kaiserlicher Be-
amter will Dio von den Philosophen ebensowenig
etwas wissen wie Appian (LXVI 12. 13). Im
dritten Abschnitt endlich hat Dio mit vollem Be-
wusstsein sich von seiner Theorie cmancipiert,
weil er hier es fur richtiger hielt, die eigenen
Beobachtungen moglichst reichlich zur Kenntnis
zu bringen: xai firj fii xig xyhdovv zbv rijg laxoQiag
oyxov, oxi xai xd xoiavxa ovyyQdcpo), vofiiay) . 81-
Xcog fihv yd(> ovx av shcov avxd • ixeidij ds HQog xz

xov avxoxgdxogog iysvsxo — da sprieht der loyale
Beamte — xal nagdiv avxdg iyu> xai elSov sxaaza
xai ijxovoa xai ildltjoa, dixator rjy>)ad/j.riy fitjdsv

avxcov axoxgvyao&ai, a/la xai avza moizeg xi alio

za>r ftsylaicov xai dvayxatordxcov xjj ft-vr/fifi xi

eoexeixa saojdvow xagadovvou . xai fiivxoi xai xdlla

Zon. VII 1. 3
. VII 1, 6

frg. 5. 8
Zon. VII 6, 2. frg. 7, 2

. VII 7, 3. 4

r VII 8, 11. 12

, vn 9, 1. 2

„ VII 11, 6-8
„ VII 12

frg. 13. 1

Zon. Vn 13, 9

„ VII 13, 10

» VII 13. 11

frg. 18, 5

r 18, 3

, 18, 4
Zon. VII 17. 2. 3

jidvza xd etc' i/iov ngax&svza xai lejitovgyr/eo) xai
).e,K%o).oyf\aai jiaXXov r) xd ixgdzefia, oxi re ovvsys-
v6f.it)v avxoig xai on /nrjdsva ailov oTSa xwv xi

dvvafdvcov ig avyyQacptjv a£tov loyov xazaMotiai,
SitjxQijiwxdza avza o/xoimg hiol (LXXII 18). Und
thatsachlich erhebt sich die Erzahlung hier zu
einer viel grOsseren Frische und Praecision, als

10 irgendwo sonst bei Dio; auch diesen Partien gehen
Anmut und Plastik freilich ab — die Reste des
LXXVIII. und LXXIX. Buches erlauben ein Urteil
uber das Original— und die Kriegsgeschichten ge-
nttgen selbst bescheidenen Anforderungen nicht.
Immerhin wiirde fiir den Fall, dass nur die letzte
Dekade erhalten ware, das Urteil iiber Dio, nament-
lich im Vergleich zu Herodian und der Historia
Augusta ein viel gunstigeres sein als jetzt, wo
wir uns der Gefahr nicht ganz entziehen konnen,

20harter als ndtig iiber den Geschichtschreiber zu
urteilen, der iiber eine der wichtigsten Epochen der
riimischen Geschichte so viel Wertvolles hatte mit-
teilen kCnnen und statt dessen nichtssagende Rai-
sonnements auftischt, weil das Ungluck es gefiigt
hat, dass seine Darstellung die einzige ausfiihrliche

GesamterzahlungjenerEpocheist, die wirbesitzen.
Ich gehe nunmehr zur Quellen analyse, zu-

nachst des ersten Teils uber. Es liegt auf der
Hand, dass eine Darstellung wie die dionische

30 ein so spredes Material fur die Analyse ist wie
nur mOglich; der Mangel des Detail, die ver-
schwommene Unbestimmtheit der Erzahlung be-
rauben die Kritik ihrer besten und sichersten
Hebel. So ist uber etwas allgemeine Resultate
nicht hinauszukommen; doch verspricht eine scharfe
historisehe Interpretation vor allem der erhaltenen
Biicher, die wie stets uber der Quellengraberei
ganz vernachliissigt ist, noch eine reichliche Aus-
beute fiir die Erkenntnis von dem Werden der

40 Tradition, auf die viel mehr ankommt, als auf
die Zuweisung an bestimmte Namen.

Die Darstellung der K8nigszeit (Buch I. II), des
Standekampfes und der Eroberung Italiens bis zum
Zug des Pyrrhos (Buch III—VIII) ist bei alien Be-
rilhrungen von Livius ebenso unabhangig wie von
Dionys, zeigt vielmehr eine Mischung der annalisti-
schen Traditionen, die so zwischen beiden steht, dass
sie naher an Dionys heranrilckt. Die Einzelunter-
suchung kann hier nicht vorgelegt werden— ich be-

50 gnfige mich mit kurzer Angabe der durchschlagenden
Beweisstellen. Dio geht mit Dionys gegenLivius z. B.

Dionys. I 64 vgl. Liv. I 2, 3.

, I 70 vgl. , I 3, 6.

II 7 vgl. , I 13, 6—8.
, III 9ff. vgl. , I 23.

III 39. 40, fehlt bei Livius.

III 55. 56. 67, fehlt bei Livius.

IV 1 vgl. Liv. I 39.

r IV 60. 61 vgl. „ I 55.

, V 10—12 vgl. . II 2.

, V 19 vgl. , II 7. 7.

„ V 44 vgl. „ II 16.

, V 49 vgl. „ II 17.

, V 51. 53-57 vgl. , n 18. 19.

„ VII 58 vgl. ; II 35.

VII 21 (vgl. „ II 34, 7. App. Ital. 3).

VII 27. fehlt bei Livius.

IX 1—3 vgl. Liv. II 43;
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er steht Dionys wenigstens naher als Livius:

Zon. VII 1, 8 vgl. Dionvs. I 71, fehlt bei Livius.

, VII 10, 6. 7. 12 vgl. „" IV 55. 57. Liv. I 53. 54.

„ VII 11, 1—4 vgl. „ IV 62, fehlt bei Livius.

„ VII 16, 5 vgl. „ VIII 14, fehlt bei Livius.

Daneben kommen auch Coneordanzen mit Livius gegenuber Dionys vor:

Zon. VII 9, 5

„ VII 9, 15. 16

r VII 11, 17

„ VII 16. 3
frg. 24, 2

, 24, 6

= Liv. I 41, 7

I 47
I 59
II 35, 8.

V 27
V 32

vgl. Dionys. IV 5, 3.

vgl.

vgl.

37, 2 vgl.

vgl.

vgl.

oder eine Mischung der bei ihnen vorliegcnden Traditionen:

Zon. VII 8, 13. 14 vgl. Liv. I 40 Dionys. Ill 72.

„ VII 11, 9 vgl. , 156 „ IV 69.

frg. 11, 13—15. 18 vgl. „ I 57. 58, 7 ,
IV 64.

Zon. VII 17, 6 vgl. „ II 61 „
IX 54.

„ VH 20, 2—4 vgl. „ IV 13. 14 „ XII 1.

IV 30. 38.

IV 85.

VIII 2. 3.

XIII 2.

XIII 5

,

73.

2.

Von beiden weicht Dio ab

:

Zon. Vn 1 , 1 vgl.

* VII 1 , 8 vgl.

frg. 7. 5 vgl.

Zon. VII 8, 6 vgl.

,. VU 9, 6. 7 vgl.

frg. 13, 3. 4 vgl.

Liv. I 2, 6
I 3, 8

I 31

I 35, 6
I 41, 6.

II 8

Dionys.

46, 1

Zon. VII 14, 4, fehlt bei beiden.

„ VII 18, 2 vgl. Liv. Ill 33

frg. 22, 1, fehlt bei beiden.

Zon. VII 20, 8, 9 vgl. Liv. V 15- 17

I 64, 5.

I 71.

II 70, 1.

III 67.

IV 12. 22. 23.

V 35, 3.

X 56.

XII 10—12.

Besonders hervorzuheben ist die bei Livius und
Dionys fehlende Etymologie des Namens Ancus,

Zon. VII 7, 1, die aus Valerius Antias frg. 10

stammt; um falsche Schlusse zu verhiiten, notiere

ich die Discrepanz zwischen Zon. VII 9, 1. 2 und
Val. Ant. frg. 12. Nicht selten finden sich in

der Erzahlung Versionen, die von Livius und Di-

onys als Varianten bezeichnet werden:
frg. 5, 11. 6, l»a = perobscura fama Liv. 1 16, 4

;

of ra xiftavcbxEQa ygdqcovxeg Dionys. II 56.

Zon. VII 9, 3. 6 folgt wie Liv. I 46, 4 der

alteren Tradition im Gegensatz zu der

rationalistischen Correctur Pisos, Dionys.

IV 6.

, VII 13, 2 = apud veterrimos auctores

Liv. II 18, 5 = Dionys. V 70ff.

frg. 18, 12 vgl. Fabius bei Liv. II 40, 10; die

andere Alternative bei Dionys. VIII 57ff.

App. Ital. 5, 3.

Zon. VH 23, 3: Liv. V 39. 41 kennt nur die

zweite Alternative.

„ • VII 24, 10—12 ist eine Combination aus

Claudius und dem Bericht der iibrigen,

die sich Dionys. XIV 8 wiederfindet.

Zon. VII 25, 9 = invenio apud quosdam Liv.

VII 42.

„ VII 26 . 7 : Livius kennt nur die eine

Version VIII 9.

frg. 35, 4 vgl. apud quosdam auctores invenio

Liv. VLU 11.

, 36. 22 = Liv. IX 15 quibusdam in an-

nalibus invenio.

Zon, Vin 1, 5 = Liv. X 26 invenio apud
quasdam.

Ich merke noch an, dass Zon. VHI 1, 8 mit Liv.

X 36 gegen Claudius bei Liv. X 37, frg. 36, 8

mit App. Samn. 4, 1 gegen Liv. VIII 39 stimmt.

liber die Erzahlung des Krieges gegen Pyrrhos

(Buch IX. X) und des ersten punischen sowie der

darauf folgenden Ereignisse bis zum Beginn des

zweiten (Buch XI. XII) lasst sich wenig sagen,

ich beschranke mich auf die Beobachtung, dass

Zon. VTII 5, 8 mit Claudius frg. 40. 41 gegen

Valerius frg. 21 stimmt, und dass die verderbte

annalistische Tradition, nicht Polybios zu Grande
40 liegt, vgl. Zon. VHI 10, 2-5 mit Polyb. I 19,

Zon. VIII 10, 8 mit Polyb. I 21, 4. 22, 1, frg.

43, 22 (= Oros. IV 9, 1. Eutrop. II 21, 4) mit

Polyb. I 31, Zon. VIII 13, 10 mit Polyb. I 36

(= Oros. IV 9, 4), Zon. VIII 15, 11—13 mit

Polyb. I 44 (= Oros. IV 9, 2). Dass Livius be-

niitzt ist, ist hOchst unwahrscheinlich.

Sicherlich ist es nicht der Fall gewesen in

der Darstellung des zweiten punischen Kriegs

(Buch XIII—XVII): Hesselbarth (Untersu-

50 chungen zur dritten Dekade des Livius) behauptet

dies nur um seine, aus vielen Grflnden unhaltbare

Identification von Dio mit Coelius, von Appian
mit Valerius zu retten. Allerdings finden sich

einige Coneordanzen mit Coelius:

Zon. Vin 22, 8. 9 = frg. 11 = Liv. XXI 22.

„ VIII 24, 1 = frg. 18, vgl. die Polemik

bei Liv. XXI 47.

, Vin 25, 7 = frg. 20 = Liv. XXII 5, 8.

„ VIII 25. 11 = frg. 21 = „ XXII 8. 6.

60 » IX 1, 16 = frg. 25 = . XXII 51.

, IX 11, 10, vgl. frg. 33;

aber das ist tralaticisches Gut, das fur directe Ab-

hangigkeit nichts beweist. Gerade eine Coelius

eigentumliche Geschichte (frg. 17) findet sich bei

Dio (Zon. VIII 23, 9) nicht, sondern die Version

des Polybios (X 3 = Liv. XXI 46) , die in
_
der

Annalistik durchgeschlagen hatte, und Hannibals

Zug gegen Eom (Zon. IX 6, 2) ist nicht nach
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Coelius (frg 28), sondern nach einem audi bei Zon. IX 12, 7 = Add Lib 17 fehlt bri Po
Livius (XXVI 8) vorliegenden Annalisten erzahlt, lybios und Livius

schen Zon. IX 6, 4 und Lit. XXVI 11 beweist. von Liv. XXX 6. 7 = Pol XIV 4 5 7Daran
?

dass an der eben angefuhrten Stelle und Aber der Schluss , dass datum der "oder die von

XXI lffliiran fc J
' *Vgl

\
L^ P10 benutzten Annalisten alter als Valerias An-AA156. 58, 11 Dio Polybios etwas naher steht, tias sein mussten, rechnet mit der Thatsache

folgt nur, dass in den von Dio beniitzten An- mcht, dass die Annalistik ^nocli bis u dienahsten polybiamsches Gut steckte, was nichts Kaiserzeit und liber Livius hinaus we lr enfBesonderes ist; denn dass em vorpolybianischer 10 wickelt hat; die fur die appianische TrnditTon be-Annahst mcht Dios Gewahrsmann gewesen sein zeichnende Verfalschung geht zum guten Teil -kann, steht, von allgememen Grlinden abgesehen, das einzelne wird sioh nie feststeltenkssen- aufschon durch die coehamschen Spur™ fest, und Appians nachsten Gewahrsmann zurfick wahrend
yondennaehpolybianischenAnnahstenistschwer- bei Dio aller Wahrscheinlichkeit nach T denh h audi nur einer frei von polybianischem Bin- Palschungen der vorlivianischen Annalttik nichte
fluss gewesen. Wenn irgend etwas, so ist sicher, Neues mehr hinzugethan 1st
dass Dio selbst die Annalen nicht durch directe Be- In den folgenden Buchern (XVIII-XXT} dienutzung deS>gnechiSchenWerkescomgierthat,da bis zur ZerstSrung von Karthago und Korinth
erregelmassigdieannahstischenVerfalschungenim reichen, beherrscht Polybio, die DarstelluTder

rSIL^J01?108

^t*-*'
md 2™ kr^te20artig, dass Dio zu seiner Reconstruction rnlt EechtBeweis dagegen dass er Livius auch nur partien- herangezogen wird. Nichtsdestoweniger liegt Po-weise gefolgt ist, liegt darin, dass sich keiiie Ijbios keineswegs rein vor, und es i t soearSpur der Lmus eigentumlichen Mischung von sehr zweifelhaft, ob er direct beniitzt ist. Aller-annalistischer Verfalschung und echtem Polybios dings entspricht Zon. IX 15 2 Pol XVI 27 34
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IZdtL F- ^5b
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hfr™g^denhanni.30an Stellen, an denen die polybianische Darstel-

SSfT^' i i l
rCh

,
dl
u
VerSleichu"g 1™S ersichtlich getriibt oder wweitert ist, undDios mit Linus noch nel scharfer herausarbeiten, zwar nicht von Dio selbst vjrl

SJ!ww" '
iD St16r C"f^Valerius- Zon. IX 16, 1 abweichend von Polybios (vgl.Hypothese befangen, es gethan hat: Dio ist ein Pint. Tit. 4) bei Liv XXXII 12

gutes Kritenum, urn das Polybianische und Nicht- „ IX 18, 13. 14 L App. Syr. 9. vgl. Claudius
polybianische in Livius dritter Dekade zu schei- bei Liv XXXV 14

Junius

den._ Kichtig ist ferner im grossen und ganzen
, 1X20.10 = App.Syr 39; die Zusatzewenigstens Hesselbarths Behauptung, dass die fehlen Pol. XXI
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45 LiV XXXVin 38
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rr ii i oft zn r, , 4 T .,
Krie^ "?<** einmal partieU wie Livius nach der

' .wli j^ ¥• '^/S&^hp10* reinen ^^eferung des Polybios erzablt hat;
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selbst in der D«stellung des halben Jahrhunderte
irg. °7

-
6j ?- = /pp. Lib. 14, vgl die Notiz vor dem Ausbruch der Revolution weist er trotz

Liv. AAIX 34 liber Coehus und Valerius. der iiberwiegeoden Herrscbaft des poiybianischen
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Einflusses erne erheblich grfissere Neigang zur nung. Der Beweis ist nicht ganz leicht zu er-
Annahstik auf, als jener, der Polybios imraer wie- bringen , um so weniger, als die Quellenforscher
der direct consultiert. In iiberraschender Weise lieber im Leeren gewiihlt haben . statt die viel
stimmt dies Eesultat mit dem fiir Appian ge- ntitzlichere Arbeit zu leisten, auf der allein eine
wounenen iiberein, wenn man wie billig die dort grundliche Untersuchung ilber die Verzweigung
erst ganz spat eingetretene weitere Falschung der der Tradition aufgebaut werden kann , die Re-
annalistischen Falschung abzieht. Rtickschlusse construction namlich des Livius und die Verglei-
auf einen bestimmten Annalisten sind falsch und chung dieser Reconstruction mit der sicher als
mussen falsch sein, man mOge ihn nennen wie nichtlivianisch erkannten Tradition. Ich muss
man wolle; eine vorurteilslose Forschung hat sich 10 mich hier darauf beschranken. die loci der Argu-
bei der keineswegs gleichgultigen Erkenntnis zu mentation vorzulegen, wobei ich mir nicht ver-
beruhigeii, dass fiir die rOmische Geschichte der hehle, dass mit einem gewissen Recht der eine
ersten sechs Jahrhunderte noch in der Kaiserzeit mehr, der andere weniger verlangen wird, da die
trotz Livius die Auffassung und die Form mass- Beweiskraft der einzelnen Stellen eine ausser-
gebend war, welche die Annalistik der zusammen- ordentlich ungleiche ist. Besonders warne ich
brechenden Republik ihr gegeben hatte. Von davor, die Congruenzen zwischen Dio und der in
dieser Erkenntnis aus, nach wekher, nebenbei ge- den Periochae, bei Floras, Eutrop und Orosius er-
sagt, meine Bernerkungen im Artikel Appianus haltenen Epitome allzu hoch einzuschatzen. Wie
Bd. IIS. 221 zu modificieren sind, wird es verstand- vorsichtig man mit Schlusseu aus der Epitome
lich, wie sich in die livianische Excerptenlitteratur 20 sein muss, zeigt folgende, nur aus methodologi-
so manches Unlivianische eingeschlichen hat, wie es schen Griinden angestellte Untersuchung uber die
nicht gelingen kann, eine Schrift wie de viris illu- Frage, ob die Discrepanzen der livianischen Epi-
stribus restlos aus Livius abzuleiten ; die anna- tome mit Dio hinreichen wiirden, um zu der Er-
listische Vulgata farbte eben immer wieder durch. kenntnis zu gelangen, die der erhaltene Livius
Zugleich aber steigt das Verdienst des Pataviners mit voller Sicherheit erzwingt, dass namlich die
viel hoher, als seine analytischen Kritiker uns erste, die dritte, vierte und fiinfte Dekade des
glauben machen wollen; er ist der einzige Ge- Livius von Dio nicht beniitzt sind. Die Unter-
schichtschreiber Roms, der nicht durch Zufall, suchung ergab allerdings eine Anzahl von Dis-
sondern mit Bewusstsein, neben der bodenlos ver- crepanzen, vgl.
logenen Annalistik der Revolutionszeit die altere, 30 Zon. VII 8, 6 mit per. I p. 4, 11 (Liv. I 35, 6).
bessere und den echten Polybios hat zu Worte „ VII 9, 1. 2 mit per. I p. 4, 16 (Liv. I 39).
kommen lassen. -Hier haben die kritisch-gelehrte, „ VII 12 (fiber die Abdankung des Colla-
geschmackvolle Weise des augusteischen Kreises tinus) mit Flor. I 3, 3. Eutrop. I 10, 3
und die ehrliche Herzensromantik des unverdor- (Liv. II 2).
benen Oberitalicners sehr gliicklich zusammen- „ VII 18, 2 mit per. Ill p. 8, 25. Eutrop. I
gewirkt. In welcher Form nun aber diese anna- 18 (Liv. Ill 33).
listische, im einzelnen natiirlich unendlich vari- „ VIII 21, 8 mit Oros. IV 14, 2. Eutrop.
ierende Vulgata gelesen und beniitzt wurde, ist III 7, 3 (Liv. XXI 9).
unm&glich zu sagen, da nach dem verschiedenen „ VIII 25, 4—8 niit Flor. I 22, 13 (Liv.
Bedurfnis auch die Formen gewechselt haben 40 XXII 3—6).
werden; jedenfalls gab es von der ciceronischen „ IX 9, 11 mit Oros. IV 18, 15. Flor. I 22,
Zeit an in Rom gelehrte Handlanger genug, die 53 (Liv. XXVII 51),
einem schreiblustigen grossen Herrn nach bewahr- aber deren im Verhaltnis zu der Masse recht spiir-

ten Recepten die annalistischen Berichte mit viel liche Anzahl erscheint noch kleiner, wenn man
oder wenig Varianten, je nach Bedarf, zusammen- sie mit der grossen Menge von Congruenzen ver-
stellen konnten. Nichts hindert ferner anzuneh- gleicht, die uberall da sich einstellen mussen, wo
men, dass neben solchen Zusammenstellungen auch Dio entweder wirklich mit Livius ubereinstimmt
die Annalenwerke selbst noch, wenigstens partien- oder Schlfisse ex silentio oder aus sehr minutiosen
weise, consultiert wurden ; es ist sogar sehr wahr- Einzelheiten notwendig werden. Auf der anderen
scheinlich, dass sich fiir die verschiedenen Epochen 50 Seite darf nicht verschwiegen werden, dass die
ein Kanon von Annalisten herausgebildet hatte, Verhiiltnisse insofern nicht ganz gleich liegen, als
die derjenige, der sich genauer unterrichten wollte. hier an Stelle des vollstandigen Dio der Auszug
neben- und nacheinander zu lesen hatte, wenn des Zonaras treten muss, der mit der Beschran-
auch vielleicht nicht in der originalen Breite, kung des Vergleichungsstoffes auch die MOglich-
sondern in epitomierten und modernisierten (Jber- keit falscher Congruenzen steigert, und dass dieser
arbeitungen. Probe eine andere Gegenprobe gegeniibergehalten

_
Die sparlichen Reste der Biicher XXII-XXXV werden muss, die namlich, ob etwa mit der Epi-

mit den ebenfalls sehr kiimmerlichen iibrigen Triim- tome auch bewiesen werden kann, dass Plutarch
mern anderer Historiker zu vergleichen", um da- und Appian im ganzen Umfange, nicht etwa nur
nach auf irgend eine .Quelle' zu raten, ist ein Be- 60 ftir einzelne Partien, Livius ausgeschrieben haben.
ginnen

,
fur das ich keine Zeit habe und haben Das Experiment ergiebt sofort das Gegenteil, eben-

will; das einzige, was sich mit voller Sicherheit so hort mit Buch LI bei Dio jede irgendwie nahere
eruieren lasst, dass Sallusts Bellum Iugurthinum Beruhning mit der Epitome , wie sie sich von
nicht direct benutzt ist , wird noch zur Sprache XXXVI an massenhaft vorfinden, auf. Am schwer-
kommen. sten aber fallt ins Gewicht, dass, wo durch Frontin,

Dass in den erhaltenen Buchern von XXXVI Valerius Maximus '
vor allem durch Lucan mehr

an Livius in grossen Massen steckt, ist eine weit livianisches Gut zur Vergleichung vorliegt, die
verbreitete und sehr wahrscheinlich richtige Mei- Congruenzen mit Dio sofort und in reichlichster
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Fiille zunehmen. So diirfte eine radicale Skcpsis
tiber das richtige Mass hinausschiessen und eher
nach bequemer Resignation als nach wissenschaft-

licher Methode schmecken.
So mflge deim die Liste der Congruenzen, in

annalistischer Ordnung , hier folgen . sie giebt
zugleich ein Bild von der Manier Dios, den Stoff

umzuordnen

:

a. Chr. 69: per. XCVIII p. 88, 15. 16. Oros.

VI 3, 7. Prontin. II 1, 14 (abweichend Plut. Luc. 10
24. Memn. 57) = XXXVI 1 a. 2, 5.

68: Oros. VI 3, 7. Eutrop. VI 9, 1 = XXXVI 7.

67: Eutrop. VI 9, 2 = XXXVI 9, 1. 2. per.

XCVIII p. 88, 18—23 = XXXVr 12, 4. 13, 1.

15, 3. per. XCIX p. 88, 26 vgl. XXXVI 19, 1.

per. XCIX p. 88, 26. 27 = XXXVI 42, 1.

67. 66: per. XCIX p. 89, 1—5. Oros. VI 4, 1.

Flor. I 41, 1. 2. 8. 13. 14 = XXXVI 20, 2. 4.

21, 2. 3. 23, 2. 37, 3-5. Val. Max. VIII 15, 9
= XXXVI 36 a (aus deu Verhandlungen iiber die 20
lex Manilia — vgl. Cic. de imp. Cn. Pomp. 59 —
schon von Sallust— vgl. hist. 5, 24— , den Livius
benutzt hat, iibertragen). Flor. I 42, 4 = XXXVI
18, 2. 19, 1.

66: per. C p. 89, 11. 12 = XXXVI 42, 4.

43, 1. per. C p. 89, 14. 15. Oros. VI 4, 2. Flor.

I 42, 6 = XXXVI 19, 3. per. C p. 89, 16. 17.

Flor. I 40, 31 = XXXVI 45, 3. Oros. VI 4, 3
= XXXVI 47, 2. per. C p. 89, 17. 18. Prontin. II

5, 33 = XXXVI 47, 3. 4. per. C p. 89, 18-20 = 30
XXXVI 45, 3. 51, 1. 2. Flor. I 40, 22 = XXXVI
48, 1 (Anaitis liegt siidlich vom Euphrat vgl.

Strab. XI 532. 521. 527. XII 555). per. CI p. 89,
21. 22. Oros. VI 4. 3. 4. Flor. I 40, 22. 23 (fehler-

haftes Excerpt). Frontin. I 1, 7. II 1, 12 = XXXVI
48, 2—5. 49. 50, 2 (XXXVI 48, 5 = Frontin. II

1, 12 abweichend von Plut. Pomp 32, wo Mi-
thridat nicht auf dem Marseh, sondern im Lager
angegriffen wird). Oros. VI 4, 7 = XXXVI 50, 3.

Oros. VI 4. 8. Eutrop. VI 13. Flor. I 40, 27.40
Val. Max VI, 9 = XXXVI 52. 53, 2.

65: Obs. 61 = XXXVII 9, 1. 2. per. CI p. 89,
25-27 = XXXVI 44, 3—5. Oros. VI 4, 8. Flor.

I 40, 28 = XXXVI 54. XXXVII 1. 2. Frontin.
II 3, 14 = XXXVII 4.

64. 63: Flor. I 40, 25 = XXXVII 11, 1. Oros.
VI 5, 1 = XXXVII 11, 4.

63: Obs. 61 =r XXXVII 25, 1. 2. per. CII p. 90.
7—10. Oros. VI 5, 3—6 = XXXVII 12, 1. 3. 4.

13, 1-3. Oros. VI 6, 1 = XXXVII 15, 1. 2. Oros. 50
VI 2-4. Flor. I 10, 30 = XXXVII 15, 2. 16, 1.

3. 4. Eutrop. ^ I 16 (ein Jahr zu spat gestellt)

= XXXVII 24, 1. per. CII p. 90, 12 {bis reput-
sam in petitions coiisidalus passus). 13. 15—17
(urbepulso). Eutrop. VI 15 = XXXVII 29, 1 (xai
rots aXxTjaavzo;, obgleieh die Bewerbung im J. 64
nicht erzahlt ist). 30, 4. 5. 33, 1. Val. Max. V
8. 5 = XXXVII 36, 4.

62: Oros. VI 6, 7 = XXXVII 41, 1. 2. per.

C1TI p. 90, 20—23 [cum. . . . umrem MetelliQQ
pontifieis stuprasset; Caesar ist mit seinem Vor-
ganger verwechselt) — XXXVII 45, 1. 2 {ztjv yv-
vaTna ala/vvavzos, das stuprum fehlt in den iibri-

gen Berichten, vgl. besonders Plut. Caes. 10: Cic.
28. Cic. ad Art. I 12, 3).

61: per. Cm p. 90, 23. 24. 91, 1 = XXXVLT
47. 48. 51, 1. Val. Max. VIH 15, 8 = XXXVLT
21, 2. per. CIII p. 91, 13. 14 = XXXVII 21, 3

(vgl. Plut. Pomp. 13; Sertor. 13. Plin. VII 96;
Polemik gegen Livius steekt in App. Mithr. 97).

60: Obs. 62 = XXXVII 58, 3. per CIII p. 91,
2-4. Flor. II 13, 8. 9. 11 = XXXVII 49, 5. 50, 6.

54, 3. 4. 55, 1. 56, 1. 3. 4. 57, 1 (die irrige Ver-
legung des Triumvirats ins J. 60, vgl. Suet. Iul.

19. Cic. ad Att. II 1, 6. 3, 3. 4, 2, hat Livius
aus Asinius Pollio — vgl. Horat. carm. II 1, 1 —
entlehnt, andererseits weicht Plut. Pomp. 47; Caes.
13. 14; Crass. 14 von Dio so ab, dass Pollio nicht
Dios Gewahrsmann sein kann). Lucan. I 85. 86
= XXXVII 58, 1.

59: Val. Max. II 10, 7 = XXXVIII 3, 2. Oros.
VI 7, 1 = XXXVIII 8, 5.

58: per. CIH p. 91, 10. 11. Flor. 145, 2. 3
= XXXVm 31, 2. 3 (abweichend von Caes. bell.

Gall. I 2, wo die Helvetier nicht so sehr durch die
Ubervolkerung wie durch den Ehrgeiz des Orge-
torix veranlasst werden auszuwandern). Flor. I

45, 10. 11 = XXXVIII 45, 1. 34, 4. Frontin. I

11, 3. IV 5, 11 = XXXVIII 46, 3. 4. 47, 1 (rhe-

torische Ubertreibung des von Caes. bell. Gall. I

40, 15 ausgesprochenen Gedankens). Flor. I 45,
13 = XXXVIII 49, 6. 50, 1. 2 (rhetorische Uber-
treibung von Caes. bell. Gall. I 52, 4. 5),

57: per. CIV p. 91, 22—25. Cassiod. 696 =
XXXIX 6, 1. 2. 8, 3. 9, 3. 7, 2—8, 1. per. CIV
p. 91, 27 = XXXIX 2, 2 (ungenau nach Caes.
bell. Gall. II 12). Flor. I 44, 4. 5 = XXXIX 22,
2. 3. 23, 1.

56: per. CIV p. 92, 6—8 (ob iniurias quas
patiebantur, a suis regno (eieotus')) — XXXIX 12
2. 3. Flor. I 45, 5 = XXXIX 40, 5. 42, 4. 43,
2. 4 (abweichend von Caes. bell. Gall. Ill 13, 8. 14,

4. 8). per. CV p. 92, 11. 12 = XXXIX 28, 2. Val.
Max. IV 1, 14. VI 2, 6 = XXXIX 23, 1. 28, 5.

55: per. CV p. 92, 17. 18 = XXXIX 34, 4.

Val. Max. IV 6, 4 = XXXIX 32, 2. Flor. I 46,
3 = XXXIX 39, 6.

54: Flor. I 45, 19 = XL 4, 1. per. CVI p. 93,
1. 2 = XXXIX 64. per. CVI p. 93, 8 {inter quae
eius qui in Trevoris praeerat [Q. Cicero falsche
Eandnotiz]) = XL 11. Flor. I 46, 5 = XL 16, 3.

53: Obs. 63. Flor. I 46, 4 = XL 17, 1. 2.

18, 3-5. Flor. I 46. 11 = XL 26, 3.

52: per. CVII p. 93, 24-p. 94, 3 (zu lesen

cum seditiones inter candidates consulatus . .

essent
,
qui armis ac vi eontendebant , ad com-

primendas eas Cn. Pompeio legato et [a senatu
consul tertio foetus est absens et solus quod nidli

alii umquani ** richtige Eandnotiz] quaestione
deereta de morte P. Clodi Milo iudi&io damnafus
in esoUium actus est). Lucan. II 480 = XL 50, 1

Val. Max. IX 5, 3. VI 2, 5 = XL 53, 2. 55, 1. 2.

Flor. II 13, 16 = XL 51, 2. per. CVIII p. 94
11—13. Oros. VI 13, 5. Frontin. LT 5, 35 = XL
28, 4. 3. 29, 3. per. CVIII p. 94, 13. 14 = XL
58, 1-3.

51: per. CVm p. 94, 16. 17 = XL 59, 1.

50: per. CIX p. 94, 25—p. 95, 1 = XL 61
62. Oros. VI 15, 1 ^ XL 66, 1. Lucan. I 125.
126. 131—133. 144-150. Flor. II 13, 14 = XLI
54, 1 (verschoben in die Eeflexionen uber die
Schlacht bei Pharsalos).

49: per. CIX p. 95, 1—6. Oros. VI 15, 2 =
XLI 2, 2. 3, 2. 4. Lucan. I 296ff. 351. Oros. VI
15, 3. Eutrop. VI 19, 2 = XLI 4, 1 (Pronuncia-
mento Caesars und Zusammentreffen mit den Tri-
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bunen in Ariminum; das ist livianischer Compro-
miss zwischen dem Bericht Caes. bell. civ. I 7. 8, der
das Pronunciamento nach Bavenna und das Zu-
sammentreffen mit den Tribunen nach Ariminum
verlegt, und Pollio — vgl. Plut. Caes. 31 ; Ant. 5.

App. bell. civ. II 33. 34 — , der beides in Ravenna
stattflnden lasst). 10, 1 (verstellt). Lucan. 1 469

—

472. 481—484. II 30—33. 68—233 = XLI 6, 6. 8,

6. 9, 2. Lucan. I 527. 528. 533—535. 540—543.
552-554. 558—567 = XLI 14, 2—4. Lucan. II 10
392—395. 503—506. 526. 527. 598—600. 607
—609. 629. 630. 632—648. 650—652. 655 =
XLI 6, 1. 10, 2. 9, 7. 10, 3. 11, 1 (abweichend
wie Lucan. II 598—600 von Caes. bell. civ. 1 24, 1,

vgl. Grohs Der Wert d. Gesehichtswerks d. C.

D. 27). 10, 4. 3. 12. 1. 10, 2. Lucan. II 691—
693. 711—713. 726—731. Frontin. I 5, 5. Flor.

II 13, 20 = XLI 12, 3. 13 (die Eeflexionen stim-

men mitFlorus und Lucan zusammen, vgl. Grohs
28). Lucan. Ill 52—70. Oros. VI 15, 7. Flor. 20
II 13, 22 = XLI 41, 1. 18, 1. 16, 1. Lucan. Ill

97—112 = XLI 15, 3. 2. Lucan. Ill 114—122.
153-157. Oros. VI 15, 5. Flor. LT 13, 21 = XLI
17, 2. Lucan. ILT 307—315. 330—335. Flor. II

13, 23 = XLI 19, 2 (uber die Dio und Lucan ge-

meinsamen Zusatze zu der von Caes. bell. civ. I 35
uberlieferten Antwort der Massalioten vgl. Boett-
cher Uber d. Quellen des C. D., Progr. v. Halber-
stadt 1872, 8). Lucan. Ill 553—557. 761 = XLI
21, 3. per. CX p. 95, 16. Lucan. IV 28—97. 143 30
—147. 196—253. 262—266. 271—280. 292—
318. 337—340. 356—362. Flor. II 13, 26—28.
Frontin. II 1, 11 = XLI 20, 4—6. 21, 1. 4. 22,

1. 2—23, 1 (XLI 22, 3 = Frontin. LT 1, 11. Lucan.
IV 275—278 ist das Motiv gegen Caes. bell. civ. I

72, 1—3 abgeiindert). per. CX p. 95, 18. Flor.

II 13, 29 = XLI 24, 1. Oros. VI 15, 7. Flor. II

13, 25 = XLI 25, 3 (tiber den gemeinsamen Zu-
satz zu Caes. bell. civ. II 22, 5. 6, vgl. Boettcher
9). per. CX p. 95, 20—24. Lucan. IV 404—573. 40
Oros. VI 15, 8. 9. Flor. II 13, 31—33 = XLI 40,

1. 2. per. CX p. 95, 24—p. 96, 1. Lucan. IV 587
—590. 687—694. 713—723. 730—749. 793—798.
Oros. VI 15, 9. Flor. II 13, 34. Frontin. II 5,

40 = XLI 41. 42, 1—6 (auf den Lucan. IV 715
—722 und Dio XLI 41, 4. 5 gemeinschaftlichen
Zusatz zu Caes. bell. civ. II 38, 1 macht Haupt
Philol. XLIII 684 aufmerksara). Lucan. V 7—11.

17—22. 30—37. 53. 56. 57 = XLI 18, 5. 43. 19,

3. 42, 7. Lucan. V 262—277. 305-309 (zu Un- 50
gunsten Caesars verschoben). 316—318. 369. 370.
Frontin. IV 5, 2 = XLI 26. 35, 5.

48: Lucan. V 407. 408. 457. 501. 502. Flor.

II 13, 36 = XLI 44, 2-4. 45, 1 (XLI 44, 2 =
Flor. Lucan. V 407. 408 ist nach Caes. bell,

civ. Ill 6, 2 wegen des unberichtigten Kalenders
die Jahreszeit falsch angegeben). per. CXI p. 96,
5—9. Oros. VI 15, 10 = XLLT 22, 4. 23, 1. 3.

24, I. 2. 25, 1. 3. per. CXI p. 96, 10—12 = XLII
15, 1. 2. Lucan. V 461—463 = XLI 47, 1. Lucan. 60
V 509. 510. 513. 514. 538—540. 564—588. 646
—654. 672—676. Flor. II 13, 37. Val. Max. LX
8, 2 = XLI 46, 2—4 {bei Plut. Caes. 38 ist das
Schiff grosser, und Caesar kehrt schon auf dem
Flu8s"um; also hat Livius chargiert; das Apoph-
thegma ist wirksam von ihm gekurzt, vgl. Plut.

App. bell. civ. II 57; ubrigens ist App. bell. civ. II
56—58 eine Combination aus dem Gewahrsmann

Plutarchs [Pollio] und Livius, wie oft). Lucan. V
717-721 = XLI 48, 4. Lucan. VI 15-18 = XLI
50, 1 (Caes. bell. civ. Ill 42, 1 ist bei beiden gleich-

massigverdreht). Lucan. VI 29—47. 70—79.108
—117. 268-271. 278—283. Oros. VI 15, 19.

Eutrop. VI 20, 3. Flor. II 13, 40 = XLI 50. 51,

1

(verstellt). 52, 1 (Eutrop und Dio weichen beide
von Caes. bell. civ. Ill 75, 1. 76, 3. 77, 3 ab).

Lucan. VI 316—332 = XLI 52, 2. 3. Liv. bei
Plut. Caes. 47. Obs. 65. Lucan. VII 161. 165
—167. 192—196. Flor. II 13, 45. Val. Max. I

6, 12 = XLI 61, 2—5. Lucan. VII 45—57. 92
-101. VIII 14. 15. 37. 38. Flor. II 13, 43 = XLII
1, 3. Lucan. VII 131—133. 242—248. 337—341.
264. 265. 299. 300. 303. 344. 348. 369—376.
269—274. 284. 285. 355—366. 460—469. 475
—477. 485-488. 510-519. 489—491 = XLI
56, 1. 58, 1. 57, 2. 60, 5. 61, 1. 59, 4 (diePointe
ist verschoben). 55, 3. 60, 2. 58, 2. 59, 1. 2. Flor.

II 13, 5. 44. Eutrop. VI 20, 4 = XLI 55, 1. 3.

Lucan. VII 545—547. Oros. VI 15, 26. Flor. II

13, 48. Eutrop. VI 21, 2 = XLI 61, 1 (abweichend
sowohl von Caes. bell. civ. Ill 94 als von Plut. Caes.

45; Pomp. 71. App. bell. civ. II 79. 80 verrat

wiederum livianische Einflusse). per. CXI p. 96,
17. 18; vgl. Lucan. VLT 311—315 = XLI 62. 63.
Lucan. VII 677—697 (die livianische Auffassung
ist von dem Dichter zu Gunsten seines Helden
umgedreht) - XLII 1. Lucan. VII 712—721. Val.
Max. IV 5, 5 = XLII 2, 3. Lucan. VIII 137. 138.
= XLII 2, 4. Lucan. VIII 209-240. 289—327.
Flor. II 13, 51 = XLII 2, 5. Lucan. VIII 257.
258. 464—466. 470. 471. 539 = XLII 3, 1. 5. 5.

per. CXII p. 97, 1. Lucan. VILT 541. 542. 562.

563. 565—567. 610—620 = XLII 4. Lucan. IX
30—33. 41—50. 120—145. 217—293 (die Treue
der Pompeianer ist zu Catos Gunsten fibertrieben)

= XLII 10, 2. 13, 3. 4. Lucan. IX 898-901.
906—908. 931—938 = LI 14, 4. Lucan. IX 951
—953. Oros. VT 15, 29 = XLII 6, 1. per. CXII
p. 97, 2—5 (zu lesen Caesar . . cum ei Theo-
dotus caput ei anulum obtulisset, infensus [vgl.

Lucan. IX 1064ff.] sed [illacrimavit richtige Eand-
notiz] sine perietdo [vgl. Lucan. X 9ff.] Akxan-
driam tumultuantem intravit). Lucan. IX 1007
—1013. 1035—1043. 1064—1093. 1104-1108.
X 11-14. Oros. VI 15, 29. Eutrop. VI 21, 3.

Val. Max. V 1, 10 = XLII 7. 8. Oros. VI 15, 29
= XLII 37, 1. 2. Lucan. X 56—58. 82—85. 104.

105. Flor. II 13, 56. Eutrop. VI 22, 3 = XLII
3t, 4—6 (es ist charakteristisch fur die livia-

nische tfberlieferung, dass die Leidenschaft Caesars
fur Kleopatra zur Ursache des alexandrinischen
Kriegs gemacht wird; der fur Caesar gunstigeren
Version Pollios wird sie bei Plut. Caes. 48 gegen-
ubergestellt). Liv. bei Schol. Lucan. X 471. Lucan.
X 349. 350. 353—369. 400. 434—438. 443. 444.
467—474. Oros. VI 15, 30 = XLH 36, 2—4. 37.

1. 2 (abweichend Plut. Caes. 49; dass ferner Dio-
skorides wie bei Livius am Leben bleibt, beweist
XLII 41, 3). Liv. bei Sen. de tranq. an. 9, 5.

Lucan. X 491—505. Oros. VI 15, 31. Flor. II

13, 59 = XLII 38, 2. Liv. bei Schol. Lucan. X
521. Lucan. X 515—523 = XLII 39, 1. 2 (ab-

weichend von Caes. bell. civ. HI 112, 11). 40, 1.

Oros. VI 15, 33r 34. Flor. II 13, 59 = XLLT 40,

3. 4. 6.

47: per. CXII p. 97, 9. Oros. VI 16, 1. Flor.
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n 13, 60. Entrop. VI 22, 2 = XLII 42. 43, 1. 4. 17—20. 22—24. Eutrop. VII 2, 1 = XLVI 40, 1

Oros. VI 16, 2. Entrop. VI 22, S = XLII 44, 1. 3—6. 41. 45, 2. 46, 2 (vgl. Augustus bei Pint,
per. CXIII p. 97, 15—20 = XLII 57, 2-4. per. Brut, 27). Val. Max. IX IS, 3 = XLVI 53, 3
CXIII p. 97, 23. 24. Flor. II 13, 62. 63 = XLII per. CXX p. 101, 26—p. 102, 1 = XLVI 48, 2.

45, 5. 48, 1. per. CXIII p. 97, 24—28 = XLII Obs. 69 = XLVII 2, 3. per. CXX p 102 7-10
32, 2. 3. per. CXIII p. 97, 28—p. 98, 1. Frontin. Oros. VI 18, 8 = XLVI 55, 2. 3. 56 3 per. CXVI
I 9, 4= XLII 53, 1- 3. p. 102, 10. 11. Oros. VI 18, 10. 12 = XLVII 3, 2

46: per. CXIII p. 98, 2. 3 = XLIII 2, 2 (die Flor. II 16, 3 = XLVII 3, 2. Flor. II 16, 6 =
bell. Afric. 19, 7 verschleierte Niederlage Caesars XLVII 7, 1. 2. Val, Max IX 5, 4 = XLVII 8, 2.
wird kraftig hervorgehoben). per. CXIV p. 98, 10 Liv. bei Sen. suas. VI 17 (nicht vollstandig excer-
6—8 = XLVII 26 (die Version wird eineT anderen piert). per. CXX p. 102, 12—15. Oros. VI 18, 11.
gegenubergestellt App. bell. civ. Ill 77, wo AIBQ- Flor. II 16, 4. 5. Val. Mas. V 3, 4 = XLVlil 6,
NIA" in A1BIQIA' mit Evidenz emendiert ist). 3. 11, 1. 8,3. Val. Max. VI 8, 6. 7 = XLVII 10 2
Oros. VI 16, 3. Flor. II 13, 67 = XLIII 8, 2. 3. (fur CIIHAAIONmlesmEnAYAINiA. 5. Oros
per. CXIV p. 98, 15. 16. Oros. VI 16, 4. 5. Eutrop. VI 15, 12 = XLVII 14, 3. per. CXXI p. 102, 23.
VI 23, 2. Flor. II 13, 90 = XLIII 9, 5. 12, 1. 2. 24. Oros. VI 18, 13 = XLVII 30, 4. 5. per. CXXI
per. CXV p. 98, 20—22. Oros. VI 16, 6 = XLIII p. 102, 24. 25 = XLVII 24, 4 (Livius kann sehr
19, 1. 2. Oros. VI 16, 6. Flor. II 13, 88. 89 (ver- wohl beide Traditionen gegeben haben).
wirrt) = XLIII 25. 26. per. CXV p. 98, 24. 25 42: per. CXXII = XLVII 32, 1. 24, 5. Oros
= XLIII 25, 2 (wilhrend Livius hier den Fehler 20 VI 18, 13. Val. Max. I 5, 8 = XLVII 33, 4. per.
eines Vorgangers — vgl. Plut. Caes. 55. App. bell. CXXLTI p. 103, 8—13. Oros. VI 18, 19 = XVIII
civ. II 102 — naehschreibt, hat er daneben das 17, 3—5. 19, 1. 18, 1—3. Obs 70 Flor II 17 7
Richtige gehabt, vgl. XLIII 21, 4 = Suet. M. 41). = XLVII 40, 2—4. XLVI 49, 2. 7. 8. Oros. VI
Oros. VI 16, 6 = XLIII 30, 4. Flor. II 13, 75 18, 15. Flor. LT 17, 9. Val. Max. I 7, 1 = XLVH
= XLin 31, S. 41, 3. 4. per. CXXIV p. 103, 18—21 = XLVII

45: Frontin. Ill 14, 1 = XLIII 34, 1,2. Obs. 45, 2. 3. per. CXXIV p. 103, 21—23. Flor. II
66 = XLIII 35, 4. Flor. II 13, 83-85. Val. Max. 17, 12. 13. Val. Max. VI 8, 4. IX 9, 2 = XLVII
VII 6, 5. Frontin. II 8, 13 = XLIII 37, 4, 38, 46, 3. 4 (im Detail abweichend Plut. Brut. 43).
2—4. Oros. VI 16. 9 (Cn. und S. Pompeius sind Val. Max. I 4, 7 = XLVII 48, 4. per. CXXIV
mit einander verwechselt, vgl. die Corruptel von 30 p. 103, 28—25. Val. Max. V 1, 1. IV 6, 5 =
per. CXVI p. 99, 3). Flor. II 13, 86 = XLIII XLVII 49, 2. 3.

40, 2. per. CXVI p. 99, 6 = XLIII 42, 1. 41: per. CXXV p. 104, 6-9. Oros. VI 18, 17.
44: per. CXVI p. 99, 6—10. Flor. II 13, 91 Flor. II 16, 2. Val. Max. HI 5, 3 = XLVIII 4.

= XLIV 4, 1. 2, 4. 5, 3. 8, 4. 3, 1-3. 4, 4. 10, 3. per CXXV p. 104, 9. 10 = XLVIII 13, 3. i.

6, 3. 5, 2. per. CXVI p. 99, 10. 11. Eutrop. VI 40: per. CXXVI. Flor. II 16, 3 = XLVIII 14
25, 1 = XLIV 8, 1. 2. per. CXVI p. 99, 13-15. 3. 5. 20, 3. 4. per. CXXVII p. 104, 19-21. Flor
Val. Max. V 7, 2 = XLIV 10. 1. 2. per. CXVI II 19, 4 = XLVIII 24, 5. 6. 8. 25, 1. 3. 26, 1. per
p. 99, 16—18 = XLIV 14, 1-3 (anders ist die CXXVII p. 104, 21—25 (zu lesen nach NP vgl.
Auswahl der Fuhrer bei Suet. ltd. 88. App. bell. Eh. Mus. XLIV 96 M. Antonim mm ad helium
civ. II 111. Nikol. 19; dagegen stimmt iiberein 40 adversus Caesarem gerendum (profectus esset.
Veil. II 56, 3). Flor. II 13, 94. Val. Max. VIII mortua) uxore Fidv'ia ne coneordiae dueum ob-
11, 2 = XLIV 18, 3. 4. Val. Max. IV 5. 6 = XLIV staret u. s. w.) = XLVIII 28. 1—3. 31, 3. 4
19, 5 (= Suet. Iul. 82. wahrend Plut. Caes. 66; 39: per. CXXVII p. 104, 27. 105, 1. Frontin
Brut. 17. App. bell. civ. II 117 das Motiv der Ver- II 5, 36. 37 = XVIII 40. 41, 4. per. CXXVII
hullung anders gefasst wird). per. CXVI p. 99, p. 105, 1—5. Oros. VI 18, 19. Flor. II 18, 1 4
19. 20. Flor. II 17, 2. 3 = XLIV 21, 2. 34, 1. = XLVIII 31, 1. 2. 6. 36, 5. 38, 2. 3.
per. CXVI p. 99, 20. 21 = XLIV 34, 6 (abwei- 38: per. CXXVIII p. 105.6—10. Oros. VI 18,
chend Plut. Brut. 19; Ant. 14 = Cic. Phil. I 2. 20—22. Flor. II 18, 2. 3 = XLVIII 45 7 6. 46

Max. IX 9, 1 = XLIV 50, 2. 4. Oros. VI 18,1. 20, 1-4. 21, 1. 2. 22, 1. Val. Max. VI 9
Eutrop. VII 1 = XLV 5, 1. per. CXVII p. 100, 4. Eutrop. VII 5, 2 = XLIX 21, 3.
Obs. 68. Oros. VI 20, 5 = XLV 4, 4. 3, 2. per. 37: per. CXXVIII p. 105, 12. Oros. VI 18, 24
CXVII p. 100, 5. 6 = XLIV 53, 7. Flor. II 15, 2 (fur Ventidius ist Sosius zu setzen) = XLIX 22= XLV 5, 3. per. CXVII p. 100, 7 = XLV 9, 3 3-6. per. CXXVIII p. 105, 12. 13. Flor. II 18,'

(der falsche Gedanke der permutatio provincia- 6 = XLVIII 49, 2—5. 50, 1—3. Oros. VI 18 25
rum ist genieinschaftlichi. per. CXVII p. 100, = XLVIII 54, 7.

10-15 = XLV 12, 5. 13, 3. 2. per. CXVIII 36: per. CXXIX p. 105, 15-19. Oros. VI 18
p. 100. 20-22 = XLVII 21, 1. 6. Obs. 68 = XLV 60 25-27. 29. Flor. II 18, 2. 9 = XLIX 1 3-5'
17. Val. Max. VIII 5. 6 = XLV 16. 3. 5, 1—4. 9, 1. 10. 11. 1. 17, 2 per CXXLX

43: Obs. 69 = XLVI 35, 4. 33, 1. 2. per. p. 105, 19—23. Oros. VI 18, 28. 30—32 = XLIX
CXVin p. 100, 25-101, 3. Frontin. Ill 13, 7 8, 1—3. 11, 3. 4. 2. 12. 2-4. per. CXXIX p. 105,
= XLVI 31, 1. 2. 36. 4. per. CXVIII p. 101, 23. 24 = XLIX 14, 3. Oros. VI 18, 33. 34 =
3. 4 = XLVII 21, 7. per. CXIX p. 101. 6. Oros. XLIX 13, 1. 2. 14, 1. 12, 4. 5. 15, 1. 5. 6. per
VI 18, 6 = XLVII 29, 2-4. per. CXIX p. 101, CXXIX p. 105, 26 (so nach den Hss.: M. Anto-
(—10.14—16. Oros. VI 18. 4. 5. Frontin. II 5,. 39 nius dum cum Cleopatra luxuriatvr, tarde **)

= XLVI 37, 5-7. 38, 7. 39, 1. per. CIX p. 101, Flor. II 20, 1 = XLIX 23, 1. 24, 5. per. CXXX
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p. 106, 2. Oros. VI 19, 1. Flor. II 20, 3. 6. so will ein so glatter und leichter Beweis gegen
Frontin. II 3, 15 = XLLX 25, 4. 29. Frontin. IV die ausschliessliche Benutzung des Livius nicht
5, 2 = XLIX 27, 1. gelingen; wenigstens geniigt das, was bis ietzt

35: per. CXXXI p. 106, 11—13. Oros. VI 19, dafiir vorgebracht ist, in keiner Weise.
2 = XLIX 18, 1—6. per. CXXXI p. 106, 13—15. Ausgeschlossen ist zunachst die Benutzung
Oros. VI 19, 3 ~ XLIX 34. 35, 1. 36, 1 {ot SXloi Sallusts, sowohl in der Geschichte der catilina-
= Dalmati, vgl. 38, 2 SxaveoTtjoav, die Reihen- rischen Verschworung (vgl. Herm. XXXII 583ff.) als
folge der Periocha ist also gewahrt). in der vom Ende der Feldziige Luculls. NachSallust

34: per. CXXXI p. 106, 15—18. Oros. VI 19, (Plut. Lucull. 33) war das Heer Luculls schon
3 = XLIX 39, 4—6. 40, 1. 41, 3. per. CXXXII 10 vom Sommer 69 an unzuverlassig und neigte
p. 106, 20 = XLIX 38, 2—4. wegen der zwei Winterfeldzuge vor Kyzikos und

32: per. CXXXI p. 106, 23—26. Oros. VI Amisos dazu, zu meutern; bei Dio XXXVI 14, 3
19, 4. Eutrop. VII 6, 1 = L 3, 2. Flor. II 21, sind die guten Winterquartiere in Nisibis 68/7
2. 3. Eutrop. VII 7 = L 5, 2—4. ein Hauptgrund der platzlich ausbrechenden Meu-

31: Oros. VI 19, 6-8 = L 11, 3. 14,3.15,3. terei; beide Berichte stimmen nicht nur nicht
Oros. VI 19, 9. Flor. II 21, 5 = L 23, 2. Oros. ilberein, sondern der eine polemisiert gegen den
VI 19, 11. Flor. II 21, 6. 8 = L 32, 6. 33, 1-3. anderen. Nach Sallust (ep. Mithrid. 3) herrscht
5. 34. Val. Max. I 1, 19 = LI 8, 3. zwischen Tigranes und dem Partherkonig Ver-

30: Oros. VI 19, 13. Flor. II 21, 9 = LI 6, stimmung wegen eines kiirzlich gefuhrten Kriegs;
3. 7, 1. 9, 1. 5. Oros. VI 19, 14—16 = LI 9, 5. 20 bei Dio (XXXVI 1, 1. 2) treten Tigranes und
1—3. 10, 4. per. CXXXIII p. 107, 2. 3. Oros. VI Mithridat dem Partherkonig, urn ihn zu gewinnen,
19, 17 = LI 10, 6. 7. 9. Liv. bei comm. Cruq. ein strittiges Grenzgebiet (vgl. Strab. XI 532)
Hor. carm. I 37, 30. Oros. VI 19, 18. Flor. II ab. Die dfirftigen Reste endlich, die zur Ver-
2U 9—U = LI 13, 1. 14, 1. 3. 12, 4—6. 13, 4. 5. gleichung mit dem Bellum Iugurthinum zur Ver-
Eutrop. VII 7 = LI 17, 1. per. CXXXIII p. 107, fiigung stehen, reiehen doch zum Beweis aus, dass
5—7 = LI 21, 7. dies nicht benutzt ist; frg. 89, 1 u. 4 haben De-

Durch diese Concordanzen ist allerdings die tails, die Sail. bell. lug. 62. 65 fehlen, und die
Annahrae noch nicht ausgeschlossen, dass Dio die schliesslichen Verhandlungen mit Bocchus sind
livianische Erzahlung aus anderen Gew&hrsman- total abweichend erzahlt. Ferner ist immer wieder
nern erganzt und verandert hat. Andererseits 30 versucht nachzuweisen , dass Dio die caesarischen
muss von denjenigen, welche dies behaupten, ver- Commentare direct benutzt habe. Jelgersmas
langt werden

,
dass sie solche Discrepanzen Dios Behauptung (De fide et auctoritate Dionis Cassii

von Livius aufzeigen, welche durch Parallelstellen Cocceiani, Leyden 1879) , dass er nur diese aus-
gedeckt sind oder ihrer ganzen Beschaffenheit nach geschrieben und verballhornt habe, ist allerdings
es verbieten, an eine spontane, von anderen Ge- leicht zu widerlegen und in zu unmethodischer
wahrsmannern unabhangige Kritik Dios zu denken. Weise — wer Metetto oomule Hor. carm. II 1,
Einfache Concordanzen geniigen darum nicht, weil 1 auf 52 v. Chr. bezieht und glaubt, dass Dio
sie entweder auf Gewahrsmanner des Livius selbst Reden des Hortensius gelesen hat, verdient nicht,
Oder auf Benutzung seiner Darstellung bei anderen ernst genommen zu werden — durchgefiihrt, urn
fiihren kcinnen. 40 Glauben zu finden; schwerer, wenn iiberhaupt,

Ohne jeden Zweifel muss ein zweiter Gewahrs- ist es, mit der Meinung fertig zu werden, dass
mann fur einige Caesar und den spateren Kaiser Dio Livius und Caesar in einander gearbeitet habe.
Augustus angehende Vorzeichen angesetzt werden. Die Reste der livianischen Darstellung der Bur-
Die Abweichungen, welche Dio XLVII 1, 3. XLVI gerkriege verraten eine ganz ungemeine Abhangig-
41, 2 gegen Obs. 69 p. 137, 23—26. 29— p. 138, 2 keit von Caesar, dessen Commentare iiberhaupt,
aufweist, lassen sich auch bei laxester Deutung ausser dem VIII. Buch des bell. Gall, und dem bell,

nicht beseitigen und kehren ausserdem bei Suet. Hisp. die Tradition viel mehr beherrschen als ge-
Aug. 96. 95 wieder. Ferner erzahlt Dio XLIV wOhnlich angenommen wird ; sowohl was Livius als

17, 1 den Traum der Calpurnia, an dessen Stelle was Pollio hinzugethan haben, gehort meist in
Livius (Plut. Caes. 63), wie es scheint, mit aus- 50 das Gebiet des historischen Romanes. Die Sehei-
drficklicher Polemik, einen anderen gesetzt hatte

;

dung zwischen unmittelbar und mittelbar cae-
mit Dio stimmt wiederum Sueton (Iul. 81) und sarischem Gut durfte daher sehr schwer fallen.

ausserdem Val. Max. I 7, 2 uberein. Ob man Historische Irrtiimer sprechen keineswegs dagegen,
aus der eigentiimlichen Art, mit der Valerius dass die Kenntnis der caesarischen Uberlieferung
die Geschichte von diesem Traum mit Augustus Dio durch Livius vermittelt ist; eine Vergleichung
zusammenbringt, etwas schliessen darf, ist zwei- solcher livianischen Berichte, die sich einiger-
felhaft, obgleich der Umstand, dass bei sonst massen reconstruieren lassen, wie z. B. fiber die
durehgehender Concordanz gerade bei den Vor- Schlatiht bei Pharsalos , mit dem caesarischen Ori-
zeichen, die in engerer oder weiterer Beziehung ginal sind nur zu geeignet, etwaige Blusionen
zu Augustus stehen, Livius zu Gunsten eines 60 fiber eine neben Caesar brauchbare Nebeniiber-
anderen Autors aufgegeben wird, den Gedanken lieferung auf ein Minimum herabzustimmen. Ju-
an die Memoiren des Kaisers sehr nahe legt. Kei- deich (Caesar im Orient 20. 21) traut Livius
nenfalls ist Sueton von Dio benutzt; so genau den von Dio XL 11, 11 berichteten Irrtum nicht
die Vorzeichen XLV 1. 2 mit den von Suet. Aug. zu, dass Gabinius statt im Winter 48/7 (Bell. Alex.
94 aufgefiihrten iibereinstimme.i , so fehlt doch 42,5; vgl. Caes. bell. civ. Ill 9) schon 49/8 nach
bei Dio die fur Sueton charaktcristische Einlage Illyrien gegangen sei und meint, er sei durch die
aus den Qeo).oyov/.teva des Asklepiades von Men- von Dio ungeschickt vollzogene Verschmelzung
des. Was die eigentliche Erzahlung anbetrifft. caesarischer und livianischer Berichte entstanden.
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Aber dieser Irrtum findet sieh in der Plutarch
(Ant. 7) und Appian (Illyr. 12; bell. civ. II 59) ge-

meinsamen Cberlieferung wieder; so dtirfte doch
wohl Livius ihn, wie manchen anderen, aus dieser,

d. h. sehr wahrscheinlich aus Pollio, entlehnt

haben. Die ungenauen Bemerkungen tiber die

Niederlage der Caesarianer vor Gabinius Tod (vgl.

bell. Al. 43) und das Eingreifen des Vatinius (vgl.

bell. Al. 44—47) mOgen auf Kechnung Dios kom-

XXXIX 1, 4 vgl. II 10, 1; XL 5, 3. 6, 1. 10, 1 vgL
V 27, 31. 47, 1. 48, 1, das sehr beliebte Motiv
des barbarischen Cbermuts XXXVIII 48, 2. 4 vgl.

I 48. 50. 51; XXXIX 1, 4 vgl. II 9. 7, 2; XXXIX
2, 2 vgl. II 11, 4-6; XXXIX 3, 2 vgl. II 26, 4ff.;

XXXIX 4, 4 vgl. II 33, 1 ; XXXIX 40, 5. 41, 2
vgl. Ill 13; XXXIX 45, 4 vgl. Ill 18, 6. 8;
XXXIX 46, 3 vgl. Ill 24, 5; XL 5, 1 vgL V 26;
XL 39, 1. 2 vgl. Vn 64, 1—3. 66, 3—6. Seiner

men, der aber Livius durch Kiirzungen so gut ent- 10 Gewohnheit umzustellen , hat Dio freilich auch
stellen konnte wie Caesar. Vollends irrig sind

Judeiehs Schliisse (S. 28. 29) aus XLII 40, 6:

was dort von Dio erzahlt wird, ist durch Oros.

VI 15, 34 navali certamine pulsatm fur Livius

gesichert, ganz abgesehen davon, dass Verstel-

lungen eins der beliebtesten technischen Mittel

Dios sind und nichts fur oder gegen den Gewahrs-
mann beweisen; vgl. o. S. 1688.

Ein richtiges Urteil auch iiber diese Frage

Mer nicht entsagt; vgl. XL 32, 1 mit per. CVII
p. 93, 17 = Gaes. b. G-. VI 30. Eine fur Caesar un-
gtinstige Tendenz tritt hervor XXXVIII 31, 4 vgl.

b. G. I 7, 6; XXXVIII 32, 1 vgl. I 8, 3; XXXVIII
32, 3 vgl. I 11, 1. 2; XXXVHI 34, 1 vgl. I
30-32; XXXVIII 34, 6 vgl. I 35; XXXVIII
35, 2 vgl. I 39, 7; XXXIX 4, 2 vgl. II 30, 1;
XXXIX 5, 3 vgl. IH 2, 3; XXXIX 44, 2 vgl.

Ill 28, 4; XXXIX 48, 3 vgl. IV 16; XL 1, 2
wird erst dann durchdringen , wenn ein Wieder- 20 vgl. IV 38, 4; XL 32, 5 vgl. VI 44, 3; XL 36,
aufbau des Livius vorliegen und zeigen wird, wie
stark seine Abhangigkeit von den Commentaren
ist; jetzt muss es genfigen, darauf hinzuweisen,

dass noch keine einzige Concordanz zwischen Dio
und Caesar gegen Livius, wohl aber recht viele

— vgl. oben die Tabelle — zwischen Dio und
Livius gegen Caesar aufgezeigt sind. Dass Li-

vius sich von der gewohnlichen Unsitte der rhe-

torischen Historiker, den Originalbericht zu ver-

3. 4 vgl. VII 36, 7. Instructiv auch fur Li-

vius ist der Bericht fiber die Panik im caesari-

schen Lager vor dem Kainpf "mit Ariovist. Die
rhetorische Ubertreibung des Schlusses der cae-

sarischen (b. G. I 40, 15) Eede XXXVIII 46, 3. 4
steht fur Livius fest durch Frontin. I 11, 3 =
IV 5, 11. Sie findet sich aber auch Plut. Caes.

19 in einem Bericht, der stark von Dio abweicht.
Hier ist namlich Caes. I 39, 2 zu TJngunsten der

schieben, auszuschmticken, neuzu stilisieren, nicht 30 jungen adeligen Officiere chargiert, wahrend bei

frei gehalten hat, ist von vornherein wahrschein
lich und steht zum Cberfluss durch eine Eeihe
von Stellen fest; vgl. Flor. I 45, 13 (= Dio
XXXVIII 49, 6. 50, 1. 2) mit Caes. b. G. I 52,

4. 5. per. CIV p. 91, 25—27 (= Dio XXXIX 2, 2)

mit Caes. b. G. II 12—15, ebd. p. 92, 3 mit Caes.

b. G. II 28, 2. Flor. I 45, 5 (= Dio XXXIX 40,

5. 42, 4. 43, 2. 4) mit Caes. b. G. Ill 13, 8. 14,

4. 8. Daneben haben sogar die durftigen Reste

Dio (XXXVLTI 35, 3; vgl. 36, 4. 7. 37, 2) Caesar
den Offlcieren im Gegensatz zum Heer sein voiles

Vertrauen schenkt. Mag Dio, der mit unzuver-
lassigen Truppen selbst sehr schlechte Erfahrungen
gemacht hatte, hier der Darstellung eine prak-

tische Spitze gegeben haben, so bleibt doch un-

verkennbar, dass die ihm vorliegende Darstellung
gegen einen ultracaesarischen, der Nobilitat feind-

lichen Bericht polemisierte. Das fiihrt wie von
des livianischen Gescbichtswerkes Spuren davon 40 selbst auf Livius und lasst sich im speciellen
i.—„i.-i „„•» j„„ „ .•„_:„.!.. iT.i..^.! .•_ .-.

Falle nocll durcll gine paraueje telegen. Bei
Plutarch (Caes. 42. 44; Pomp. 69) spielen vor
und bei Pharsalos die jungen adeligen Bitter, die

ihre Gesichter nicht zerhauen lassen wollen, eine

sehr ilble Rolle ; vergleicht man damit bei Livius

die gehassige Ausdeutung des faciem fieri (Lucan.
VII 5781'., danach ist Flor. II 13, 50 zu erklaren;

Oros. VI 15, 26 ist verwirrt) und den Ausfall

gegen die Verwendung barbarischer Truppen im

bewahrt, wie das caesarianische Material in einem
fur Caesar ungunstigen Sinne verwertet wurde,

teils so, dass Livius die gallischen Kampfe scharf

als reinen Eroberungskrieg charakterisierte — vgl.

die fur die Helvetier viel gunstigere Darstellung
per. CIII p. 91, 10. 11. Flor. I 45, 2. 3 (= Dio
XXXVIII 31, 2. 3) mit Caes. b. G. I 2; auch Flor.

I 45, 10 (= Dio XXXVIII 42-44. 45, 1) ist hier-

hin zu rechnen, da die livianische Epitome zu
Gunsten Caesars retouchiert ist — , teils durch 50 Biirgerkrieg (Lucan. VTI 525ff. = Flor. II 13, 48)
Verwandlung unentschiedener oder nur halb ge
wonnener Treffen in Niederlagen, vgl. per. CXIII
98, 2. 3 (= Dio XLUI 2, 2) mit bell. Afr. 19, 7.

Verschiebungen und Ausschnrackungen finden sich

in der Erzahlung des gallischen Kriegs — fur

eine genaue Erortening der Darstellung der Bfir-

gerkriege reicht der Eaum nicht aus — XXXVIII
33, 4 vgl. b. G. I 25, 5; XXXIX 2, 1 vgl. b. G.
II 11, 2; 40, 1 vgl. ni 9, 3; 48, 2 vgl. IV 14,

so tritt eine ganz ahnliche Poleraik des ,Pom-
peianers' scharf heraus ; dass sie Pollio gait , ist

hOchst wahrscheinlich. Cbrigens darf nicht ge-

leugnet werden, dass die livianische Tendenz, an
Caesar zu makeln, von Dio selbstandig erweitert

ist; vgl. XL 32, 3 mit per. CVII 93, 18 = Caes.

b. G. VI 29, 1.

Es mag schliesslich auch nicht unerwahnt
bleiben, dass Dio, der an Unlust und Unfahig-

3; 51, 2 vgl. IV 26, 5; 52, 2 vgl. IV 35; XL60keit, militarische Operationen War und sachge-
3, 1 vgl. V 17; 31, 2 vgl. VI 2, 1; 34, 1. 2
vgl. VII 15. 14; 34, 3 vgl. VII 27; 35, 3 vgl.

VII 35; 37, 2 vgl. VII 40. Besonders hebe ich
hervor die romanhaften Ausmalungen XL 6, 2.

9 vgl. b. G. V 36. 37. 48; XL 40. 2-4 vgl.

VII 78, die rhetorischen Schlachtbeschreibungen
XXXIX 42. 43 vgl. EI 14. 15; XL 2, 4 vgl.

V 16, das Verlegen der Ereignisse in die Nacht

mass darzustellen, das Unglaubliche leistet, wahr-
haftig keine Orsache hatte, so lediglich kriegs-

geschichtlichen Werken, wie es die echten und
unechten caesarischen Commentarien sind, ein ein-

gehendes Studium zu widmen. Dieser Beobach-
tung lasst sich eine andere hinzuffigen. Wie
Sallust und Caesar, so ist auch, man mag nun
fiber Dios Verhaltnis zu Livius clenken, wie man
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will, der Autor sicher nicht von ihm bemvtzt,
der in sehr eigentiimlicher und charakteristischer

Weise die Darstellung des Biirgerkriegs zwischen
Caesar und Pompeius bei Plutarch und zum Teil
wenigstens bei Appian beherrscht und der sehr
wahrscheinlich mit Asinius Pollio zu identificieren

ist. Alle diese Werke sind keine Annalen, son-

dern historische Monographien. Die Annahme
liegt nahe, dass Dio sich bei den Vorbereitungen
fur seine rOmische Universalgeschichte auf die

Lecture der grossen annalistischen Zusammen-
fassungen beschrankte, die ihm den Stoff schon
so geformt darboten, dass er ihn in seine anna-
listische Erzahlung ohne besondere Schwierig-
keiten aufnehmen konnte. Bedenkt man, dass
er ausser den recht umfangreichen Annalenwerken
noch mindestens Thukydides und die Eedner— vgl.

LV 12, 5 zwv 'EA.Arjva>v zivkg mv zb. flifiUa. sm
z(p dzzcxi&iv avayivfboxofisv — am des Stils

willen nicht nur lesen, sondern auch griindlich

studieren und excerpieren musste, so war seine

freie Zeit in der That mehr als reichlich ausge-
fullt. Dass er, wie sich noch ergeben wird, neben
der Annalistik einzelnes, wie die Memoiren der
Kaiser und rhetorische Declamationen herange-
zogen hat, wiederlegt die eben angestellte Be-
obachtung nicht, da dieses Material ihm durch
besondere Grtinde nahe gelegt war.

Zu dieser Beobachtung reimt sich nicht schlecht,

dass Dio hier und da Varianten fiber solche histo-

rische Notizen beibringt, die fur die Annalistik

charakteristisclr sind ; vgl. XLI 14, 4 (bei Lucan.
1 525 ff. fehlt das Prodigium, so dass f-zeqoi— <paalv

sich auf Livius beziehen kann). XLI 43, 2. XLIII
28, 2. Im iibrigen ist, mit diesen sehr sporadisch

auftretenden Variantenangaben nicht viel anzu-

fangen. Dass sie zum inindesten nicht immer
von Dio selbst zusammengestellt sind, wird da-

durch bewiesen, dass dieselben Zusammenstel-
lungen bei anderen Geschichtschreibern wieder-

kehren, ohne dass ein directer Zusammenhang
mit Dio angenommen werden kann ; vgl. XLI
49, 2 mit App. b. c. II 39. XLIV 19, 5 mit Suet.

Iul. 82. LI 14, 1. 2 mit Plut. Ant. 86. Sehr
merkwurdig ist das Verhaltnis von XLIX 4 zu App.
b. c. V 108; das, was Dio ausdriicklich als seine

personliche Vermutung (As pih ifwl doxeT nai

to slxog avftfidlXercu) im Gegensatz zur Cberlie-

ferung (cos 3d zivsg /Jyovatv) bezeichnet, erscheint

bei Appian als Thatsache ohne jede Variante in-

mitten der Erzahlung. Es bleibt kaum eine andere

Annahme fibrig, als dass Dio die Vermutung in

seinem Gewahrsmann gefunden. Appian aber oder

richtiger der falschende Historiker, den er aus-

schreibt. die Vermutung zur Wirkliehkeit gemacht

hat. Zu beachten ist ferner, dass Bemerkungen
wie <5? ye. rtvk tpaat oder ahnliche haufig nichts

anderes bezwecken, als bei den Berichten von

auffallenden Sachen oder bei genauen Angaben
den Schriftsteller von der unmittelbaren Verant-

wortung zu entlasten und keineswegs latente Va-

rianten bedeuten; vgl. XL 27, 3, wo zweifellos

ein Liviuscitat vorliegt; vgl. Flor. I 46, 11. XLI
43, 2...XLIII 24, 2. XL VIII 21, 2. 48, 5. 53, 5.

Livius wird ferner citiert XLII 2, 5 (vgl. Lucan.

VIII 209ff. Flor. II 13, 51) und XLVI 47, 5 (vgl.

XLV 5, 1 = Oros. VI 18, 1. Eutrop. VII 1. per.

CXVII); aber nichts spricht dagegen, dass die

auf die Citate folgenden Eaisonnements auf von
Livius selbst an die Hand gegebenen Praemissen
beruhen. Nur was das ehie Citat aus Sen Me-
moiren des Augustus (XLIV 35, 3) angeht —
andere giebt es bei Dio nicht — , bin ich ent-

schieden der Meinung, dass Dio die Memoiren
dieses Kaisers so gut eingesehen hat, wie die des

Hadrian (LXIX 11, 2. LXVI 17, 1) und Severus

(LXXV 7, 3); die Discrepanz zwischen dem Citat

10 und dem mit der iibrigen Cberlieferung (Suet.

Iul. 83. Nikol. 17. Plut. Caes. 68; Ant. 16; Brut.

20. App. b. c. II 143) ubereinstimmenden Mon.
Ancyr. (XV) ist allerdings noch nicht aufgeklart.

Sehr zu beachten ist, dass Dio nur bei jenen drei

Kaisem eine Ausnahme von der sonst streng be-

folgten Regel macht, seine Gewahrsmanner nicht

mit Namen zu nennen. Schon aus diesem Grunde
mussen ihm die beiden Citate Plutarchs frg. 40,

5 und 107 abgesprochen und dem Excerptor zu-

20 gewiesen werden.

Aus der Liste der zwischen Dio und Livius

obwaltenden Discrepanzen sind zuniichst auszu-

scheiden diejenigen Stellen, an denen fiber den
livianischen Bericht nicht zu voller Klarheit zu

kommen ist, wie die fiber den Tod des Iuba und
Petreius (per. CXIV p. 98, 12. 13. Oros. VI 16, 4.

Flor. II 13, 69. Dio XLIII 8,4); die livianische

Version lasst sich aus den verschiedenen Brech-

ungen so zusammensetzen, dass sie Dio nicht

30 widerspricht , und die Congruenz Dios mit den
beiden Seneca (suas. VII 14; de provid. 2) und
Appian (b. c. II 100. 101) spricht eher fur als

gegen Livius. Beim Tode Catos (XLIII 11, 5)

steht die sehr kurze Angabe per. CXIV p. 98,

11 inter ipsam curationem allerdings dem bell.

Afr. 88, 4 naher als Dio, aber dieser stimmt mit

Flor. II 13, 72 iiberein. Die sonderbare Version

fiber den beriihniten Vorfall an der Lupercalien-

f'eier 44, welche die Periocha CXVI zu bieten

40 scheint : a M, Antonio consule collega suo inter

Lupercos currents diodema capiti suo impositum
in sella reposuit , widerspricht nicht nur Dio
CXLIV 11, 3, sondern auch der gesamten ubrigen

Tradition (Suet, Iul. 79. Nikol. 21. Plut. Caes.

61 ; Anton. 12. Appian. b. c. II 109), die den That-

sachen entsprechend (Cic. Phil. II 84—87) ein-

stimmig bezeugt, dass Caesar das angebotene

Diadem zuriickwies. Dass die Periocha verdorben

ist, dfirfte sich ausserdem aus Cassiodors Notiz

50 zu diesem Jahr ergeben, deren Ursprung aus Li-

vius sicher steht: C. lulius Caesar V et M. An-
tonitis. his eonsidibus M. Antoniits Lupercalibus
sella attrea sedenti Caesari diadema reflu-

ent i imposuit. Nach Oros. VI 7, 1 wurden Caesar
fur den gallischen Feldzug sieben, nach Eutrop.

VI 17, 1 zehn Legioncn bewilligt ; Dio (XXXVni
8, 5) giebt wie Plut. Caes. 14. App. b. c. II 13
vier an. In der livianischen Epitome werden Ad-
ditionen der von Caesar neu ausgehobenen zu den

60 ursprunglichen stecken; die Zahlen der Epitome
fordern fiberhaupt eine Specialuntersuchung.

Ferner muss mit Dios stillschweigender Kritik

gerechnet werden — dahin gehOrt die Streichung

der berfihmten livianischen Episode fiber den Zug
Catos durch die libysche Wiiste: vgl. per. CX1I
p. 97, 10. Lucan. IX 300f. mit XLH 18, 4 —

;

ebenso aber auch mit Fluchtigkeittfehlern , wie

der Verwechslung des ager Gallicus mit Gallien



1711 Cassius Cassius 1712

XXXVII 33, 4 (vgl. Herm. XXXII587) oder der Ver-
tauschung von Cassius und Brutus XLVII 20, 2

;

ein selir ergGtzliches Beispiel fiihrt auch G rolls
Der Wert des Geschichtswerks des Cassius Dio
69 an. Viel Aufhebens ist von der Stelle XXXVI
lb gemacht, die bei der Schlacht von Tigra-
nokerta nur Tigranes, nicht wie Livius (Oros.
VI 3, 6. Front. II 1, 14. 2, 4) Tigranes und Mi-
thridat nennt : man soil al>er nicht vergessen, dass

43 nicht absolut genau kennen, so gehtdoch daraus,
dass Cicero, den Plutarch (Cic. 45 = Ant. 17)
genau wiedergiebt, schon die ornamenta prae-
toria beantragte (Phil. V 45. 46), und fiber diesen
Antrag nach seinem eigcnen Zeugnis (ep. ad Brut
I 15, 7) hinausgegangen wurde, ferner aus dem
Monumentum Ancyranum [I) mit Sicherheit her-
vor, dass Dios ijberlieferung zu ihrem Schaden
von der livianischen abweicht. Bezeichnender-

hier nur Xiphilin, nicht der vollstandige Dio vor- 10 weise haufen sich gerade an dieser Stelle be!
liegt, dass ferner Eutrop. VI 9, 1 auch nur Ti-
granes nennt und es in der per. XCVIII heisst
L. Lueullus in Armenia Mithridaten et Tigra-
nen et ingentes utriusque regis eopias pluribus
proeliis fudit, iu Ubereinstimmung mit dem An-
fang des siphilinischen Excerpts Aoiy.ovlhn 8s
Aovxios xara rovg xatgovg xovzovg rove riji 'Aatag
dvvdoTag Mi&pidaztjv xs xai TiyQavr)v xov 'Ag/ie-
viov xott/iq) vixrjaag xai q>vyofW}riTv avayx&oas . .

.

Dio die historischen Fehler. Er fiihrt (XLVI 29.

31) drei SC auf: nach dem ersten wird die Ge-
sandtschaft an Antonius geschickt, nach dem zwei-
ten, noch vor der Eiickkehr der Gesandten, der
tumultus erklart und die Kriegfuhrung Caesar
und den Consuln iibertragen, nach dem dritten,
aLs die Gesandten zuriickgekehrt sind, der Krieg
noch einmal erklart, die saga angelegt und den Con-
suln das Notstandscommando iibertragen. Daran
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thalten, dass eine 20 ist falsch die Teilung des SC, das Caesar und„„„ .„„ T i;_ i. .. -., ^ ^onsu|n den. Krieg ubertrug und zugleieh
die Gesandtschaft an Antonius bestimmte (Cic
Phil. V 45. 46. VI 3. Mon. A«c. I), in zwei;
ferner ist das deeretum tumultus nicht vor, son-
dern nach der Eiickkehr der Gesandten erlassen
(Cic. Phil. VIII 3: 3. Februar; am 4. legte Ci-
cero das Kriegskleid an, ep. ad Oct. p. 41, 16
Baiter), und umgekehrt das Notstandscommando
nicht erst nach der Eiickkehr der Gesandten,

wirkliche Abweichung von Livius vorliegt, so ist

damit noch lange nicht gesagt, dass Dio Sallust
gefolgt ist; denn ob Sallust Mithridat an der
Schlacht hat teilnehmen lassen oder nicht, ist

aus der einzigen ernsthaft in Betracht kommenden
Stelle ^ epist. Mithrid. 15 imprudentiam Tigranis
pro victoria ostentant nicht zu sehen.

Dagegen ist unleugbar, dass die Geschichte
des jungen Caesar nicht allein nach Livius erzab.lt

sein kann, wie ja auch scbon das Citat der Me- 30 sondern zugleieh mit ihrer Absendung den Con
moiren des Augustus, falls es ein directes ist,

dagegen spricht. Ich lege weniger Gewicht dar-
auf, dass im Gegensatz zu der sehr tendenziOsen
Darstcllung des Livius (Oros. VI 18, 14. Flor.
II 17. 10) der Ariteil des Antonius an dem Sieg
bei Philippi so energisch hervorgehoben wird, wie
es Dio (XLVII 45. 2) bei seinem verschwommenen
Schlachtberieht iiberhaupt nioglich war; das kann
eigene rixaaia sein, ebenso wie die Streichung

suln und Caesar gegeben (Mon. Anc. I).

Sodann ist es meines Erachtens nicht geraten,
den dionischen Bericht von Crassus Partherfeldzug
restlos auf Livius zuruckzufiihren. Zwar wenn
Dio es zweifclhaft lasst; ob Crassus von einem
der Seinigen oder von den Parthern getotet wurde
(XL 27, 2), so kann dies auf eine schon bei Li-
vius vorhandene Doppeltradition zuriickgefiihrt
werden , da in den Brechungen der Epitome (per.

des von Livius (per. CXXIX p. 106, 8. 9) ange- 40 CVI p. 93, 14. 15. Oros. VI 13, 4. Flor I
46"

gebenen Motivs fur den Wintermarsch des An.
tonius durch Armenien im J. 36/5, vgl. XLIX
31, 1. Aber wenn Dio mehrfach behauptet. dass
Caesar, der Sohn . sich zuerst mit Antonius und
dann erst mit Lepidus versShnt hatte (XLVI 52,
1. 43, 6), so steht das mit der unzweideutigen
Angabe der livianischen Epitome (per. CXIX p. 101.
22. 23. Eutrop. VII 2, 1. Oros. VI 18, 8>, nach
der Lepidus den Vermittler zwischen Antonius

9) beide Nachriehten erscheinen, auch darauf, dass
Oros. VI 13. 4 iSurenas . . Crassum... fru-
stra eius colloquium petentem interfeeit
der dionischen (XL 27, 1) Erzahlung nicht genau
entspricht, wurde ich nicht sehr viel geben, da
Orosius der Epitome eine schlechtere Fassung
gegeben haben kann als die Periocha CVI \evo-

ratus in colloquium ah hostibus velut de pace
acturis) und Flor. I 46, 9 (in colloquium sol-

und
I

Uesar spiclt, m einem nicht wegzubringenden 50 lieitatus), deren Worte zu Dios Darstellunjj v
Widerspruch. Ferner ist bei Dio sicher das Ver-

«•<<
• •
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halten Kleopatras gegen Antonius bei der Schluss-
katastrophe, wahrscheinlich auch das Caesars viel
ungiinstiger dargestellt. als es bei Livius der Fall
gewesen sein kann : vgl. LI 10, 5. 6. 9, 5. 6 mit
per. CXXXni p. 107, 2. 3. Oros. VI 19, 17. Die
merkwiirdigste Discrepanz fallt in die Senatsbe-
schliisse vom Anfang des J. 43 zu Gunsten Caesars.
Nach Livius iper. C XVIII p. 100, 23—25) — und ....= „ „, v

„„ _. K , clllc„lltI1 11L
Appian lb. c III 51) — erhielt dieser mit dem 60 ah er nach der ersten Invasion von 54 'in
propraetorischen Imperium zusammen die orna-
inenta consularia, nach Dio (XLVI 29. 41) zu-
nachst die ornamenta quaestoria, dann das im-
perium pro praetore und erst nach der Schlacht
bei Mutina als Abschlagszahlung auf seine For-
derung des Consulats die ornamenta consularia.
Die Abweichung von Livius springt in die Augen.
Wenn wir nun auch die Beschltlsse des 4. Januar

trefflich passen. in scharfem Gegensatz zu Pint.
Crass. 30. 31. Aber schwer ins Gewicht fallt.

dass Flor. I 46, 6 den Verrat dem Syrer Mazza-
ras, Dio (XL 20) dem Abgar von Edessa zuschreibt.
und bei dieser Discrepanz bleibt es nicht; bei
Livius i'Oros. VI 13, 2. Flor. I 46, 4) traf die
parthische Gesandtschaft Crassus schon auf dem
linken Euphratufer und nach Beginn des Feld-
zugs von 53, bei Dio (XL 16. 17) erheblich friiher,

als er nach der ersten Invasion von 54 in die
Winterquartiere nach Syrien zuriickgekehrt war.
Hier stimmt Dio also einmal mit Plutarch (Crass.

'

18) uberein, wahrend sonst seine Erzahlung deut-
lich die Polemik gegen die, welcher Plutarch ge-
folgt ist, durchschimmern lasst ; vgl. XL 22 mit
Plut. 26. 27 und XL 24, 2 mit Pint. 27.

In sehr sonderbarer Weise hat endlich Dio
sich bei dem Bericht fiber den Rechtsstreit zwi-
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schen Caesar und Pompeius nicht nur mit der

historischen Wahrheit, sondern auch mit Livius

in Widerspruch gesetzt. So wenig leider von der

livianischen Darstellung der Controverse erhalten

ist, das eine steht unbedingt fest, dass nach ihm
der Consul M. Marcellus im J. 51 den Versuch

machte, Caesar um das ihm durch das Plebiscit

der 10 Tribunen von 52 gewahrte Privileg zu

bringen, nach welchem er sich, ohne nach Rom
zuruckzukehren, 49 um das Consulat fiir 48 be-

werben durffce

:

per. CVIII:

contentiones inter eonsules de sueeessore C. Cae-
sari mittendo agents in senatu M. Marcello eon-

sule ut Caesar ad petitwnem eonsulatus veniret,

cum is lege lata in tempm eonsulatus provincial

oMinere deberet.

Flor. II 13, 15. IB:

de successions Caesaris senatus, id est Pompeius,
agitabat nee ille abnuebat, si ratio sui proximis
comitiis kaberetur. eonsulatus absenti

,
quern

decern tribuni favente Pompeio nuper decreverant,

turn dissimulante eodem negabatur : veniret et

peteret more maiorwm,.

Oros. VI 15, 1:

Xam rediens Caesar victor ex Gallia (d. i. 51)

decerni sibi absenti alterum eonsulatum poposeit.

contradietum est a Mareello consute adnitente

Pompeio.

Entrap. VI 19, '2

:

Caesar enim rediens ex Oallia victor eoepit

poscere alterum eonsulatum atque ita ut sine

dubietate aliqua ei deferretur. contradietum est a

Mareello eonsule. a Bibulo, a Pompeio, a Gatotie

;

vgl. Sueton. Iul. 28 : M. Claudius Marcellus con-

sul . . . rettulit ad senatum ut ei succederetw
ante tempus . . . et ne absentis ratio comitiis

kaberetur quatido lege [nee codd., ei Mommsen
Staatsrecht I 504) plebiscito Pompeius postea-

abrogasset. Marcellus verlangte also, dass gemiiss

der lex Sempronia die 49 frei werdenden Pro-

vinzen51 einem anderen zugewiesen wfirden. Nach
Dio aber (XL 59) wollte Marcellus Caesar sofort

einen Nachfolger schicken, obgleich im folgenden

Jahr, 50, Caesar ohnehin kein legitimes Imperium

mehr besass. Einer solchen Entstellung der Con-

troverse hat sich Livius nach Ausweis der Epi-

tome nicht schuldig gemacht ; sie wird erst voll

verstandlich, wenn man die andere, noch viel mon-
strosere hinzuzieht, dass Caesar 55 das procon-

sularische Imperium statt auf noch einmal ffinf

nur auf drei Jahre — gemeint sind nach XL 59

die Jahre 53, 52, 51. indem die erste Frist von

58—54 gezahlt wird — verliingert sei (XXXIX
33). Dio gesteht indirect selbst zu, dass er die

Cberlieferung corrigiert hat durch den Zusatz

(XXXIX 33, 3) 6k ye rabj-Des evoiansrai. Ob ers

aber von sich aus oder nach irgend einer schlechten

Cberlieferung gethan hat, ist nicht mit Bestimmt-

hcit zu entscheiden
;
jedenfalls ist nicht zu uber-

sehen, dass das ganze zweite Consulat des Pom-
peius jind Crassus tmd namentlich ihr Verhalt-

nis zu Caesar in einer die Thatsachen geradezu

umdrehenden Weise crzahlt ist. Es durfte sich

iiberhaupt empfehlen. dem Gesichtspunkt der hi-

storischen Treue auch fur die Analyse mehr Ein-

fluss einzuraumen, als es die Quellenforscher thun.

So wenig ich geneigt bin, Livius, z. B. im Ver-

gleich mit den Commentaren Caesars , irgendwie

zu iiberschatzen, so sauer kommt es mich an. so

voi'treffliche Berichte bei Dio, wie den fiber die

catilinarische Verschworung, fiber Ciceros Eiick-

kehr, fiber den milonischen Process, auf denselben

Gewahrsmann zurfickzufiihren, wie z. B. den elend

entstellten fiber Ciceros Verbannung, und nimmt
10 man hinzu, dass Dio auf Cicero sehr fibel zu

sprechen ist, so wachst der Verdacht, dass auch

hier in den Strom der livianischen fjberlieferang

irgend welche trfiben Nebenwasser gelaufen sind.

Um das SchlussTesultat derUntersuchung kurz

zusammenzufassen, so hat die hergebrachte Iden-

tification von Dio und Livius der Analyse am
besten standgehalten fiir die Erzahlung des caesa-

risch-pompeianischen Biirgerkriegs. Fur die iibrige

Zeit ist und bleibt es unleugbar, dass die dio-

20 nischc Darstellung in viel hoherem Masse unter

dem Einfluss der livianischen steht, als irgend

eine andere uns erhaltene, doch nimmt dieser Ein-

fluss ab. je mehr sich die Erzahlung von Caesars

Tod entfemt, und ist auch sonst, namentlich beim
Partherkrieg des Crassus, zwar deutlich und reich-

lich, aber nicht ausschliesslich vorhanden. Wie
weit er durch directe, wie weit durch indirecte

Benutzung zur Wirkung gekommen ist, ist vOllig

unmOglich festzustellen. Die Meinungen, dass Sal-

30 lust oder Caesar accessorisch herangezogen seien,

sind Einfalle, die eine energische Prfifung nicht

vertragen ; dasselbe gilt von Asinius Pollio.

Die Analyse der dionischen Kaiserannalen

hat zunachst die Frage zu beantworten, ob Ta-

citus oder Sueton direct benutzt, sind. Jenes

dtirfte heutzutage wohl einstimmig von den Urteils-

fahigen verneint werden, dagegen taucht immer
noch hin und wieder der Glaube an eine un-

mittelbare Abhangigkeit Dios von Sueton auf.

40 Sie lasst sich nicht beweisen. Ein sehr gewich-

tiges Argument gegen sie ist schon angeffihrt

:

die Vorzeichen des Augustus sind von Dio trotz

sehr grosser Ubereinstimmung nicht aus Sueton

entlehnt. Sodann ist sehr zu erwagen, dass Dio,

wenn er Sueton compitieren wollte, sich der un-

gemein mfihseligen Arbeit unterziehen musste,

alle die Einzelheiten, aus denen Suetons /S/oi wie

in musivischer Arbeit zusammengesetzt sind, heraus-

zubrechen und chronologisch neu zu ordnen. Nur
50 ein einzigesmal muss eine Beziehung zwischen

Sueton und Dio statuiert werden, in der unmittel-

bar vor Othos Tod spielenden Anekdote. die Suet.

Otho 10 nach seinem Vater. der den Krieg mit-

gemacht hatte, erzahlt. Dio (LXIV 12) stimmt,

im Gegensatz zu Plutarch (Otho 15 1 — Tacitus

verschmaht dies Detail — so gut mit jenem uber-

ein, dass ein zufalliges Zusammentreffen aus-

geschlossen sein durfte : gegen generalisierende

Schlusse aus dieser einen Congruenz muss aber

60eingewandt werden erstens, dass die Ubereinstim-

mung im Detail nicht haarscharf ist, und zweitens,

dass solche persfinlichen Mitteilungen vor alien

anderen dazu ausersehen sind, tralaticisches Gut
zu werden. Es wird also dabei bleiben miUsen,

dass Congruenzen zwischen Dio und Sueton so

gut wie die zwischen Dio. Tacitus und Plutarch

auf friihere Gewiihrsmauner — ich setze au-i-

drficklich den Plural — zurficklaufen. Oder: eine
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genaue .Analyse Dios muss die gesamte sog. Ta-
citusfrage aufrollen. Das kann im Rahmen dieses
Artikels nicht geschehen, und ich muss mich auf
wenige, fur das Ganze wichtige Beobachtnngen
und Bemerkungen beschranken.

Die Grundlage, auf der allein sicher weiter
gebaut werden kann, ist auch hier fiber dem Jagen
nach mehr oder minder phantastischen Combi-
nationen zu legen versaunit; es giebt noch keine

^jajfflssr.^—*f£»=»r * ss?r,=,s ssrr

such —
.

eine Ausnahme bilden die Charakteristiken
Hannibals frg. 54 und des jfingeren Scipio frg. 70—

,
die Hauptpersonen latent oder unmittelbar

zu charakterisieren, vermissen lasst, fehlt in jenem
so gut wie nie — und dann schwerlich durch
Dios Schuld — die Charakteristik des Kaisers,
die meist am Anfang, nur bei Marcus, wo ein
Abschnitt zu Endc ist, und bei Severus, der zu
Marcus das Gegenstiick bilden soil, am Schluss

citus schriftstellerische, urn nicht zu sagen poeti-
sche Technik umsichtig beriicksichtigende Recon-
struction des Plutarch, Tacitus, Sueton und Dio
gemeinsamen Fundaments. Es ist, da wir von
der Annalistik des 1. Jhdts. keine unmittelbare
Kenntnis besitzen, durchaus unmethodisch , dieser
Reconstruction einen bestimmten Namen beizu-
legen, und im Gegenteil die Hypothese nicht zu
vermeiden, dass alien, sei es Compilationen , sei

. • -
-——

•
— — «-•

«

±-"M. u»w>-u, ovi no^.i iouius iieu eiuse uzemien JintwicJclunsr son-

kennen, wie die Kaiserannalistik die Formen des
fltog auf die Geschichte grossen Stils zu iiber-
tragen dadurch verftihrt wurde, dass sie, und zwar
am meisten wo sie mit der grossten Erbitterung
einen toten Kaiser bekampfte. die Person des
Monarchen durchaus in den Mittelpunkt riickte,
sehr zum Schaden der Uberlieferung. Suetons
Caesares bedeuten keineswegs den Anfang einer
nach Tacitus neu einsetzenden Entwicklung, son-

Anders ist die auch von anderen schon hervorge-
hobene Thatsache nicht zu erklaren, dass Varian-
tenzusammenstellungen sich an mehreren Stellen
in merkwiirdig starker thereinstimmung wieder-
finden oder bald bei dem einen das als Erzah-
lung gegeben wird, was ein anderer als Variante
anmerkt und umgekehrt. Vgl. z. B.

Dio LVI :J1, 1 mit Tac. ami. I 5.

LVII 3, 3. 4
LVII 3, 6
LVI1 4, 5

LVII 12, 6

LVII 22
LVII I 11, 5
LVIII 13, 1

LVIII 27

LVIII 28

LX 34

LXI 11

LXI 12
LXI 14

LXII IS

LXII 16 .

LXIV 6

LXIV 8, 2

LXVI 26

LXVII 17

Tac. ann. I 7.

Suet. Tib. 22.

Tac. aim. I 30.

Suet. Tib. 51.

Tac. ann. IV 10. 11.

Tac. ann. V 9. Suet. Tib. 61.

Tac. ann. VI 24. Suet.
Tib. 65.

Suet. Tib. 62.

Tac. ann. VI 50. Suet.

Tib. 73

Ausserdem ist anzumerken die Ubereinstim-
mung im Urteil oder in der Polemik zwischen
LVIII 17 und Tac. ann. VI 2. LVIII 16, 4 und

Posten. Wie we it der Schematisms der bio-
graphischen Form auch in der Annalistik urn sich
frass, kann man daran sehen, dass Dios Annalen,
der chronologischen Anordnung zum Trotz, bei
Gaius und Claudius — allerdings, worauf zu
achten ist, nur hier — die guten Handlungen
beider voraufschicken (LIX 9. LX 3—5).

Unter alien Kaisercharakteristiken Dios ragt
nur eine einzige durch feine psvchologische Aus-

30 ftihrung hervor, die des Tiberius (LVII 1). Sie
kann schon aus diesem einen Grunde nicht Dios
eigenes Werk sein, findet sich aber auch that-
sachlich bei Sueton und Tacitus wieder: dieser
hat allerdings das vorgefundene Gesamtbild in
kleinere Stucke zerschlagen , die er mit grossera
Effect an passender Stelle anzubringen vcrsteht.
Das leuchtende Gegenstiick zu dern dusteren Typus
des verschlossenen Alleinherrschers ist die im

i io. va GlariZ der Volksgunst strahlende Lichtgestalt des

Tac.ann.XII66 67 Suet 40 Kronprinzen Germanicus (LVII 18): hier ist die

Claud. 44.
Congruenz mit Tacitus (ann. II 72) und Sueton

nv - — - ^ T" " " (Gaius 3) mit Handen zu greifen. Jeder erfahrt
an sich die starke Wirkung des doppelgesichtigen
Xekrologs auf Augustus, mit dem Tacitus die Ge-
schichte des Tiberius eroffnet (ann. I 9ff.); aber
seine spraohliche Kunst darf nicht darubertauschen,
dass er dieses eigenartige Prooemion nicht selber
erfunden hat. Denn es findet sich bei Dio wieder
(LVI 43—45), der als loyaler Anhanger der Mo-

oOnarchie das beabsichtigte Schwanken des Bildes
zwischen gut und schlecht beseitigt hat bis auf
ein paar Reste, die geniigen (LVI 44. 1. 45, 3),
um_ auch die dunkle Seite der taciteischen Charak-
teristik als iiberkommen zu erweisen; sogar das
Meisterstuck, die Charakteristik als Totengericht
einzufuhren, das die offentliche Meinung fiber den
vom Senat consecrierten Kaiser abzuhalten sich
nicht abschrecken lasst, kann nach Dios beweisen-
demZeugnis Tacitus nicht belassen werden. Augen-

Suet.Tac. ann. XIV 2
Xer. 28.

Tac. ann. XIV 7. 11,

Tac. ann. XIV 9. Suet.
Xer. 34.

Tac. ann. XIV 51. Suet.

Ner. 35.

Tac. ann. XV 38. Suet. _

Xer. 38.

Plut.Galb. 17. Tac. hist. I

41. Suet. Galb. 20.

Plut. Oth. 3. Suet. Xer. 7.

Suet. Tit. 26.

Suet. Dom. 17.

<3npf Tiv* «1 ttv oj o i c A'- .
uDiu^cuguia i acuus iuliil oeiassen werden. Augen-

m' .hlStS5

A

T^JrI?^," 60^"^ »* ^os Doppelbild des ersten KaLsWie abhangig Dio trotz des scheinbar selbstan-
digen Colorits, das er seiner Darstellung zu geben
sieh mit angestrengtem Fleiss abgemuht hat, im
letzten Grunde von seinen Vorlagen geblieben ist.
verrtit eine auffallende, formale Differenz zwischen
dem ersten und zweiten Abschnitt seines Werks.
Wahrend er in jenem. unbeschadet allerlei Ge-
redes fiber psvchologische Motive, fast jeden Ver-

ein Keflex des Urteils fiber den zweiten Kaiser
auf das fiber den ersten, was bei Dio, der seinem
Gewahrsmann nicht an Kunst ebenbiirtig war,
viel scharfer hervortritt, als bei dem mit deni
Original rivalisierenden Tacitus. Es gehort also
dies Totengericht des Augustus mit den Charak-
terbildern des Tiberius und Germanicus zusammen

;

und diese drei Schopfungen , die nur aus einer
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Hand im letzten Grunde entsprungen sein kOnnen,

reichen aus , um im Verein mit der Thatsache,

dass nach Tiberius etwas von auch nur annahernd
gleicher Kunst nicht zu finden ist, das fest um-
rissene Bild eines Schriftstellers von seltenev Ge-
nialitat bervorzurufen, der dem stolzen, alle Op-
position mit knochiger Hand niederzwingenden
Claudier ein entsetzlicher und vielleicht nur zu

siegreicher Gegner geworden ist. Unmittelbar

nach dem Tode des Tiberius, als noch alle Gaius
Curs fiir einen Curs hielten und ihm mit Jubel

folgten, muss diesem Schriftsteller es gelungen

sein, die Erinnerung der hochststehenden Kreise

an das vergangene Regiment zu einem Genialde

zusammenzufassen von so stahlharter Linienffih-

rung, von so lastender Wucht der Schatten, wie
sie nur die in unmittelbarer Erfahrung herange-

reifte Leidenschaft im Bunde mit sicherster Be-
rechnung des Effects bervorbringt. Die Grund-
stimrnung der lauernden, tiickischen Fronde des

Senats gegen die Caesaren, die von dem geschmei-

digen alten Kaiser mehr und mehr eingelullt,

unter dem unliebenswurdigen , scrrroff correcten

und den Senat durch den Senat demutigenden
Regiment des zweiten Ffirsten in immer giftigerem,

weil ohnmachtigen Hass sich niederschlug; die

Ruckwirkung dieses Hasses auf das Urteil fiber

den Grander der Monarchie; seine, fiir das im
Grunde monarchische Empflnden der Zeit be-

zeichnende Umkehr in scbrankenlose Sympathie
mit dem gegen den Hof frondierenden Kronprinzen
mit samt seiner Dynastie : das sind die Elemente,
aus denen der genialste Annalist der Kaiserzeit

seine SchOpfung aufgebaut hat, die den Vergleich

mit den kraftvollen Producten der altesten, ge-

schriebenen und ungeschriebenen, Annalistik des

Standekampfes nicht zu scheuen brauchte. Ihn
und sein Verhaltnis zu Tacitus im einzelnen zu

zeichnen, muss ich anderen iiberlassen, nur rate

ich, alles Raten auf Aufidius Bassus, Servilius

Nonianus u. s. w. u. s. w. als aussichtslos von

vomlierein aufzugeben und nicht zu vergessen,

dass zwar die Grundlinien dieser SchOpfung der

Zeit getrotzt haben, aber im einzelnen die nach-

folgenden Annalisten schon vor Tacitus manches
modificiert haben werden.

Eigentiimlich ist die scharfe Beurteilung Se-

necas LXI 10, bei der Dios Abneigung gegen die

stoischen Philosophen ohne Frage eine Rolle ge-

spielt bat. Aber selbstiindig erfunden ist sie clar-

um doch nicht; denn die Vorwiirfe kehren zum
Teil wenigstens bei Tacitus (ann. X1I1 42) und
zwar bei Gelegenheit desselben Processes wieder.

Sie erhalten hier aber eine ganz andere Farbe
dadurch, dass sie nicht als selbstandige Charak-

teristik aufgeffihrt, sondern einem Delator in

den Mund gelegt werden. Dies Verhaltnis ent-

spricht dem diametral entgegengesetzten Stand-

punkt, den Tacitus und Dio der stoischen Oppo-
sition gegentiber einnehmen, und macht es wahr-

scheinlich, dass die Abweichuugen ihrer Berichte

fiber Senecas Tod (Dio LXII 65. Tac. ann. XV
63) zum grOsseren Teil auf Tacitus schriftstelle-

rischer Kunst, zum kleineren auf Retouchen Dios

in perns beruhen.

Besonders zu stellen sind die Reden , die oft

und in grosser Lange von Dio in die Erzahlung
eingelegt sind. Es ist nicht ohne Nutzen . ein

Verzeichnis aufzustellen , das fur die verlorenen

Biicher naturlich nicht vollstandig sein kann:

frg. 12 Disputation gegen und fiir die Republik.

frg. 30, 2 Rede des M. Curtius, vgl. Liv. VH 6.

Dionys. XIV 11.

frg. 36, 1—5 Rede des Fabius Rullus des Al-

teren, vgl. Liv. VIII 33.

i'rg. 36, 11—14 Rede des Herennius Pontius,

vgl. Liv. IX 3.

10 frg. 36, 17. 18a. Zon. VII 26, 14. 15 Rede
des Postumius, vgl. Liv. IX 9.

frg. 40, 14—16. Zon. VIII 3, 6 Rede de*

Laevinus.

frg. 40, 33—38 Gesprach zwischen Fabricius

und Pyrrhos.

frg. 43, 13—15 nicht naher zu bestimmen.

frg. 43, 32 d. e. 31 Rede des Regulus.

frg. 55, 1—9. 57, 12 Debatte zwischen Fabius

und Lentulus im Senat, vgl. Pol. Ill 20

20 und Liv. XXI 6 mit den richtigen Be-

merkungen Hesselbarths S. 127ff.

frg. 56, 5 Rede Hannibals, vgl. Liv. XXI 43.

Pol. Ill 63.

frg. 56, 6 b Rede Scipios?, vgl. Liv. XXI 40.

41. Pol. Ill 64.

frg. 56, 11 Rede des Fabius Cunctator, vgl.

. Liv. XXII 25, 12.

frg. 57, 47. Zon. IX 10, 7 Rede Scipios, vgl.

Liv. XXVIII 27. Pol. XI 28. 29.

30 frg. 62, 1 a nicht naher zu bestimmen.

frg. 70, 2. 3 Rede fiir den jungeren Scipio.

Es lassen sich also jetzt noch 16 Reden fur die

ersten 21 Biicher nachweisen.

frg. 107, 2. 3 nicht sicher zu bestimmen.

XXXVI 25—36 Reden des Pompeius, Catulus

und Gabinius fiber die Lex Gabinia.

XXXVIII 18—29 Gesprach zwischen Cicero und
Philiskos.

XXXVIII 36—46 Caesars Rede vor dem Feld-

40 zug gegen Ariovist, vgl. Liv. per. CIV.

XLI 27—35 Rede Caesars an die meuternden

Tvuppen in Placentia, vgl. Lucan. V 319ff.

XLIII 15—18 Rede Caesars im Senat.

XLIV 23—33 Rede Ciceros fiir die Amnestie,

vgl. Cic. Phil. 1 1. Liv. per. CXVI. Flor.

II 17, 4.

XLV 18—47. XLVI 1—28 Ciceros und Cale-

nus Reden fiir und gegen Antonius; zu

beachten ist, dass auch Appian. b. c. Ill

50 52ff. die Hauptdebatte in den Anfang

des J. 43 verlegt, wahrend thatsachlicb

Antonius und Ciceros Pamphlete vom
September und October 44 den Hohe-

punkt des Streites bildeten.

L 16—22. 24—30 Reden des Antonius und

Caesar vor der Schlacht bei Actium.

Rechnet man die zu Gruppen vereinigten Reden

als einzelne , so kommen auf die 16 Biicher von

XXXVI—LI 15 Reden, also ungefahr eine auf

60 ein Buch, das gleiehe Verhaltnis wie in den ersten

21 Buchem. In den Kaiserannalen scheint Dio,

vom Anfang abgesehen, sehr viel sparsamer mit

den Producten seiner rhetorischen Kunst gewesen

zu sein:

LII 2—40 Gesprach zwischen Agrippa und

Maecena's fiber die Monarchie.

LIII 3—10 Rede des Augustus im Senat bei

Ubernahme des Principal.
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IjV 14—21 Gesprach zwischen Augustus und
Livia, ygl. Sen. de clem. I 9.

LVI 2—9 Eede des Augustus uber die Ehe-
gesetze.

LVI 35—41 Leichenrede des Tiberius fur Augu-
stus, vgl. Suet. Aug. 100.

LXI 3—6. 8—11 Reden der Boudicca und des
Suetonius Paulinus, vgl. Tac. ann. XIV
35ff.

LXIII 22 Eede des Vindex.
LXIV 13 Eede Othos vor seinem Tode.
LXXI 24—26 Eede des Marcus beim Aufstand

des Avidius Cassius.
Es ergiebt sich aus dieser Ubersicht, dass Dio

«ne besondere Vorliebe fiir die afid/.at Uya>v
hatte, und was noch wichtiger ist, dass er nur da
Keden eingelegt hat, wo er in der tberlieferung
die Nachricht fand, dass wirklich solche gehalten
waren; denn die wenigen Falle, in denen der
Nachweis nicht zu erbringen ist, kommen gegen
die iiberwiegende Mehrzahl nicht auf. Pur die
Beurteilung der Gespriiche zwischen Cicero und
Philiskos und zwischen Agrippa und Maecenas ist
das von Wichtigkeit. Offenbar haben wir es hier
mit einem Satz aus der oben entwickelten historio-
graphischen Theorie zu thun.

Das stoffliche Material zu diesen Reden —
uber das sprachliche Muster vgl. Kyhnitzsch
De contionibus quas Cassius Dio historiae suae
inteiuit, cum Thucydide comparatis, Lpzg. 1894— entnahm Dio zum Teil wenigstens seinem je-
weiligen historischen Gewahrsmann; Spuren des
Livius in Caesars Reden an seine Offlciere vor
dem Krieg mit Ariovist und an seine Truppen
bei der Meuterei in Placentia sind oben nach»-e-
wiesen. Aber dies darf unter keinen Umstanden
auf alle ausgedehnt werden. Die Debatte zwischen
Cicero und Calenus setzt voraus, dass die sog.
jtermwtatio provinciarum im Senat und unter An-
wesenheit Ciceros beschlossen ist. Das wider-
spncht zunachst Livius (per. CXVII). nach dem
dies durch ein Gesetz geschah; Dio, der in der
Erzahlung (XLV 9) hochst wahrscheinlich Livius
folgt, hat den Widerspruch durch unbestimmte
Ausdrucksweise vertuscht. Ferner aber liegt ein
crasser Widerspruch zu den Philippiken vor. Da
nun aber meht nur diese — vgl. die sorgfaltigen
Zusamnienstellungen von J. W, Fischer De f'on-
tibus et auctoritate. Cassii Dionis in enarrandis
a Cicerone post Caesaris mortem a. d. XVI Kal
Apr. de pace et Kal. Ian. anni a. Chr. n 43
habitis orationibus, Lpzg. 1870 — , sondern auch
die Gegenparaphlete des Antonius (vgl. die in
der zweiten Philippika angefuhrten Vorwurie de*
Antonius und das Citat Plut. Cic. 41 = Dio XLVI
18, 3) benutzt und zwar reichlich benutzt sind
so muss Dio rhetorisehe neXhcu . wekhe Ciceros
und Antonius Pamphlete reproducierten. vor sich
gehabt haben, eine Beobachtung, die auch fiir die
Beurteilung des Gesprachs zwischen Cicero und
Phihskos und die Rede Ciceros uber die Ainnestie
den nchtigen Gesichtspunkt liefern diirfte; un-
haltbar ist der Gedanke. dass letztere Rede die
echte ciceronische wiedergabe, die nie publiciert ist.

v on alien Reden erregt nur eine, die des Mae-
cenas fur die Monarchic ein wirkliches Interesse
diese allerdings ein sehr lebhaftes. Denn in ihr
hat Dio seine eigenen Reformgedanken niederge-
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legt, die merkwiirdigerweise auf eine straffe Cen-
tralisation der Regierung in der Hand des Kaisers
und auf eine Schwachung der fiberrnachtigen Stel-
lung des Gardepraefecten und der Macht der Pro-
vincialstatthalter hinauslaufen : in manchen Punk-
ten kiindigt sich schon die grosse Reform des
Diocletian an. Fur das einzelne verweise ich auf
die vortreffliche Arbeit von Paul Meyer De
Maecenatis oratione a Dione Acta, Berlin 1891,

lOdas Beste, das nach Reimarus fiber Dio ge-
schrieben ist. Meyer hat zugleich auch nach.
gewiesen, dass diese Gedanken ihre Spitze gegen
das unklare, romantische Experimentieren des Se-
verus Alexander mit der Dyarchie kehren, woraus

. sich ohne weiteres ergiebt, dass das ganz un-
vermittelt an der Spitze des zweiten Abschnittes
eingefuhrte Gesprach eine nachtragliche Einlage
ist, Man darf wohl noch weiter gehen und ver-
muten, dass Dio in reiferen Jahren und nach den

20 Erfahrungen, die er unter Severus Alexander ge-
macht hatte, sein Orteil iiber Septimius Severus
modificierte und manches richtiger schatzte , als
zu der Zeit, wo der gewaltthatige Kaiser seine
Hoffnungen enttauschte; wie weit das auf seine
Darstellung zuriickwirkte, ist bei der unvollstan-
digen Erhaltung nicht zu beurteilen.

Dio hat zunachst keine Wirkung ausgeubt —
Herodian und die Historia Augusta ignorieren
ihn —

,
ist aber fiir die Byzantiner zum kanoni-

30schen Darsteller der romischen Geschichte ge-
worden. Diesem Uinstande ist es zu verdanken,
dass von den verlorenen Biichern verhaltnismassig
sehr viel erhalten ist. . Bis zum 12. Jhdt. sind
noch die ersten 21 und die Bucher von 36—80,
mit Ausnahme einer Lucke von zwei Biichern,
nach v. Gutschmid (KL.Schr. V 548) 70 und 71,
vorhanden gewesen; die Bucher 22—35 scheinen
sehr friih untergegangen zu sein. Buch 36—80
sind von Ioannes Xiphilinos zu einer Geschichte

40 der romischen Monarchien verarbeitet, die bezeich-
nenderweise mit Pompeius anfangt. Das, wenn
ich nicht irre, 1592 zuletzt vollstandig gedruckte
Werk fiihrt den Titel 'Exnopij zijg Aiowog rod
Nixaewg 'Ptofia'titijg laxogiag fjv ovvhe/iev 'Imdvmfs
o zupdTvog xFQieyovoa jiovaQyiag Kaio&Qoov el'xom
sisvre (bo noitmjlov Mdyvov fdxQH 'A}.sk~dvdr>ov
tov Mauaias und ist unter Ignorierung der dio-
nischen Bucheinteilung nach ,Monarchen' ange-
nrdnet. Xiphilin selbst schreibt von sich p. 681'.

50 der Pariser Ausgabe von 1551: ttym yao xovxo
ovxext cog 6 ALuiv 6 Ilgovaasvg (so) 6 jLtj' tov
Sevi'jQOv nal 'AAel-dvdgov xiav avxoxoazdocor ye-
ro/ip'os, a?l' cog 'Icadwr/g 6 Supdtvog, ddelrpoxatg
mr'Icodwov tov TiaroidQyov, Ltl Ss Mi/ai//. avxo-
y.Qaxoqog tov Aovy.a (1071—1078) xi/r exno/iip-
xavTijy twv noil&r f}ifiXio>r tov Aicovog ovvxaxro-
fisrog. Die schon erwiihnte Lucke. die nach seiner
Angabe (LXX 2) die Regierung des Pius und
den Anfang von der des Marcus umfasste, war

60 mit allerhand Excerpten ausgefallt. darunter einem
aus Asinius Quadratus, ein Beweis, dass der Ver-
lust bis in fruhbyzantinische Zeit hinaufreicht.

Der zweite Excerptor Dios war der etwa ein
halbes Jahrhundert spater als Xiphilin schreibende
Monch^ Ioannes Zonaras, der in Buch VII - XII
seiner 'Exixofil} ' hiootmv die romische Geschichte
m Excerpten aus Dio I—XXI und XLIV—LXXX
erzahlte. Er behauptet, die fehlenden Bucher
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sich nicht haben verschaffen zu konnen, was fiir

XXII—XXXV sicher richtig ist; fiir die Lucke
bei Pius und Marcus benutzt er die gleichen Er-

ganzungen wie Xiphilin, dem er von Traian (XI

21) an uberhaupt folgt. Die Excerpte Dios miissen

von denen aus Plutarch, Eusebios und Josephus
getrennt werden; wo er die Citate aus Appian
(XI 16 p. 50. 21 p. 65) gefunden hat, weiss ich

nicht, keinenfalls bei Dio selbst, der ausser den
drei Kaisern keinen Gewahrsmann mit Namen
und niemals eine Bucbzahl citiert.

Direct in Hss. erhalten sind die Bucher 36—60
oder 5 Pentaden; die Verzweigung der Uberliefe-

rung ist von Boissevain (Praef. LLXff.) klarge-

legt, auf den ich fiir alles einzelne verweise. Sie

beruht auf zwei alten, sehr nah verwandten Hss.,

Laur. XXX 8 und Marc. 395, jener enthielt

XXXVI—LIV, dieser — wahrscheinlich — XLI
—LX. Beide sind durch zahlreiche Ausfalle von
Blattern libel zugerichtet, die nur zum Teil aus

jiingeren Abschriften erganzt werden konnen; so

XXXVI 1-17 (nach BoissevainsZahlung) durch
den Vaticanus 144 und den Parisinus 1690, L
—LIV, von verschiedenen Liicken abgesehen, fiir

den Laurentianus darch jenen Vaticanus und den

Laurentianus LXX 10; die Ausfalle im Marcianus
werden nur fiir zwei kleine Liicken LX 17, 7—20,

2 und 22, 3—26, 2 durch den Laurentianus LXX
10 gedeckt. Dagegen sind die anderen Liicken

des Marcianus in den sechs letzten Biichern. fur

welche der alte Laurentianus versagte, im Laur.

LXX 10 und den von diesem abhangigen jiingeren

Hss. aus Xiphilinos ausgefiillt; daraus ist die Mei-

nung entstanden, dass LV—LX nicht vollstandig,

sondern nur in einer Epitome tiberliefert seien.

Ausserdem sind Reste des 78. und 79. Buches
im Cod. Vat. 1288 erhalten; endlich Fetzen von

acht Blattern , wahrscheinlich aus XVII , mit

denen die Pariser (1397) Strabon-Hs. geflickt ist,

vgl. iiber diese Boissevain Praef. XXXV.
Fur die verlorenen Bucher liefern ausser Xi-

philin und Zonaras die zahlreichsten Bruchstiicke

die constantinischen Excerpte; einige sind aus

Florilegien von Mai ediert. Bei den Citaten des

Tzetzes ist die grosste Vorsicht geboten. Wichtig
sind endlich die Citate des Lexicon Coislinianum

Jlsgl avvxd^ecog, weil sie einigermassen gestatten,

fiir die verlorenen Partien die Bucheinteilung zu

reconstruiren; vgl. v. Gutschmid KI. Sehr. V 561

und Boissevain Praef. LIVff. Die jetzige Ein-

teilung der Bucher LXI—LXXX riihrt von Leun-
clav her und ist nicht durchweg richtig.

Die sog. planudeischen Excerpte (vgl. Boisse-

vain p. CXI) haben fiir die republicanische Zeit

mit Dio nichts zu thun, der grflssere, die Kaiser-

zeit betreffende Teil bietet nicht mehr als Xiphi-

lin. tTber den sog. Continuator Dionis vgl. Pe-

trus Patricius.

Kritisch ediert sind bis jetzt nur die Frag-

mente von I—XXXV und XXXVI—XL in dem
ersten Band der grossen Ausgabe von Boisse-
vain (Berlin 1895); diese aber in so musterhafter

Weise, wie nur wenige griechische Schriftsteller;

von den Jruheren Ausgaben sind die des Reima-
rus durch ihren vortrefflichen Commentar und

die I. Bekkers die besten, doch ist bei dieser

wegen des Ineinanderarbeitens der Fragmente mit

Xiphilin und Zonaras und der Unklarheit iiber

die TJberlieferung der sechs letzten Bucher Vorsicht

in der Benutzung ratsam; die chronologischen

Randnotizen sind nicht selten falsch. [Schwartz.]

41) Cassius Dion, Consul im J. 291, Pro-

consul Africae im J. 295 (Pass. S. Maximilian!

bei Mabillon Vetera Analecta, Paris 1723, 181),

Praefectus urbis Romae im J. 296, Mommscn
Chron. min. I 66. [Seeck.]

42) Cassius Dionysius aus Utika ist Verfasser

10 einer grieehischen Ubersetzung des von dem Kar-

thager Mago verfassten umfassenden Werkes iiber

den Ackerbau (Varro de r. r. I 1, 10). Da der

von Varro als Adressat genannte Sextilius praetor

wahrscheinlich identisch ist mit dem von Plut.

Mar. 40 erwahnten C. Sextilius, der 88 v. Chr.

Praetor in Africa war, so gehOrt die VerOfferit-

lichung der tTbersetzung diesem Jahre an. Vgl.

Pighius Anna!. Rom. Ill 232. Oder bei Suse-
mihl Gesch. d. alex. Litt. I 830. Dionysius re-

20 ducierte in seiner Umarbeitung die 28 Bucher
des punischen Originals auf 20 Biicher und fiigte

ausserdem zahlreiche Eihlagen aus grieehischen

Werken der Ubersetzung hinzu (Varro a. a. O.).

Seine Bearbeitung ist fiir die Folgezeit das mass-

gebende Werk auf dem Gebiet der Landwirtschaft

geworden und von alien Spiiteren benutzt worden.

Die namentlichep Fragmente beiReitzenstein
De scriptorum fei rusticae qui intercedunt inter

Catonem et Colum. libris deperditis, Berlin 1884

30 (Diss.) 57f. (nicht vollstandig). Einer Anregung
Buechelers (Rh. Mus. XXXIX 291f.) folgend

hat R. Heinz e Anim. in Varr. rer. rust, libros,

Comment. Ribb. 434f. Partien seiner Compilation

zu ermitteln versucht, vgl. E. Oder Rh. Mus.

LI 56. 62. Ausserdem verfasste er Qt£oTo/Mxd
;

vgl. Steph. Byz. s. 'hvxtj, wo Me in eke statt

des iiberlieferten AioxXfjs ohne Zweifel richtig Aio-

vvatog liest (vgl. Kiihn Addit. ad elench. med.

vet. a Fabricio exhibitum XIV 8). Ein zweites

40 Bruchstiick aus dieser Schrift steht Schol. Nic.

Ther. 519 (vgl. Diosc. Ill 113. Plin. XXI 152).

Eine illustrierte PharmakopOe wie die des Kra-

teuas und Metrodor erwahnt Plin. n. h. XXV 8.

Die Citate in Buch 20—22 der plinianischen

Compilation stammen aus den 6i£oTo/iixd, Plin.

n. h. XX 19. 113. 219. XXII 67. Damach be-

niltzte er den Diokles und Chrysipp, vermutlich

die ganze Reihe alterer Arzte bei Plinius wie

Hippokrates, Philistion, Simon, Praxagoras u. s. w.

50 Die Analogie seines landwirtschaftlichen Werkes

lasst auf eine grossere Compilation schliessen

;

Sextius Niger ware der Vermittler fiir Plinius.

Der von Plin. ind. 31 citierte Sallustius Dionysius

hat mit ihm nichts zu thun (vgl. Plin. n. h. XXXII
80). [M. Wellmann.]

43) Cassius Etruscus, ein Schnelldichter. Horaz

s. I 10, 60ff. vergleicht ihn mit Lucilius, der

200 Verse vor, 200 nach dem Essen gesehrieben

habe; die Fama sage ihm nach eapsis esse libris-

60 que ambustum propriis d. h. wohl , wie es die

Scholien verstehen , seine Leiche sei auf einem

Scheiterhaufen , aus seinen eigenen Biichern and
Bflcherkapseln bestehend, verbrannt worden. Un-

richtig identificiert ihn Porphyrio mit Cassius Par-

mensis (s. Nr. 80), von dem Horaz schwerlich in

diesem Ton gesprochen haben wiirde und der noch

lebte, als das erste Satirenbuch abgeschlossen

wurde. [Skutsch.]
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44) Cassius Felix, africaniacher Arzt, aus Cirta weiter zu erblicken ist, als die bei spateren Auto-
gebiirtig (Cirtensis fur das iiberlieferte artensis ren auch sonst haufige Bezeichnung annalistischer
V. Rose; ein Q. Cassius Felix auf einer In- Werke als historian, beweist eben Nonius, der
schrift aus Cirta CIL VIII 7566), war wio sein an sechs anderen Stellen richtig annales des He-
bekannterer Lan'dsmann Caelius Aurelianus ledig- mina citiert.

lich tlbersetzer griechischer Werke, besonders des Neben den Annalen wegen der Stelle bei No-
Galen. Seine Schrift de medicina hat im cod. nius p. 346 frg. 23 (Cassius Hemina, de een-
Paris. lat. 6114 folgende Subscriptio: Cassii Fe- soribus lib. II: El in area in Capitolio signa
litis Cirtensis (artensis Hs.) medieinae logieae quae erant demoliunlur) noch. em besonderesWerk
sectae de graeeo in latinum liber translat-us sub 10 des Hemina de cemoribus in mehreren Biichern
ardebre et aselepio eonsulibus (d. h. Artabure anzunehmen, ist kein Grand vorhanden. Da sich
et Catepio). Darnach war sie im J. 447 verfasst. namlich der Inhalt des Fragments anscheinend
Vgl. Mommsen Zeitzer Ostertafel d. J. 447, Abb. auf eine von irgend welchen Censoren vorgenom-
Akad. Berl. 1863,551. Sie behandelte in 82 mene Massregel bezieht, hat Peter gewiss recht,
Kapiteln ebensoviele Krankheiten und deren The- wenn er in de censoribus Worte des Nonius er-
rapie in einer dem Caelius Aurelianus verwandten kennt und das Fragment selbst auf die Annalen
Sprache. Der jiingste der von ihm beniitzten des Hemina bezieht.

Autoren ist sein alterer Landsmann Vindicianus Grosse Schwierigkeiten bereitet die Stelle Pri-
aus dem Ende des 4. Jhdts. (V. Rose Anecd. scian VII 347 Cassius Emina annahm suum
graecol. II 177 ; Herm. VIII 42). Benutzt ist seine 20 quartum hoe titulo imeripsit ,Bellum Punieum
Medicina von Isidor (vgl. orig. IV 8, 4 = Cass, posterior'. Danach ware anzunehmen, dass dieses
c. 24) und von Simon Ianuensis in seinem bota- vierte Buch nur die Geschichte des zweiten puni-
uischen Lexikon. Vgl. V. Rose Praef. s. Ausg. schen Krieges umfasst hatte, .aber Plinius fiihrt

IV. Die Ausgahe von V. Rose Cassii Felicis n. h. XIII 84 (Hemina frg. 37) in ganz unver-
de medicina ex graecis logieae sectae auctoribus dachtiger Weise aus eben diesem vierten Buche
liber translatus, Leipzig 1879, beruht auf drei Ess. noch Ereignisse aus dem J. 181 an. Peters
<;od. S. Gall. 105 (saec. XI). cod. Cantabrig. Gg. (Hist. Rom. rel. p. CLXX) Vorschlag, dies durch
III 32 (saec. XV) und cod. Paris, lat. 6114 (saec. Annahme einer Anzahl weiterer Biicher zu er-

XIII). Uber eine vierte vollstandige Hs., den cod. klaren, von denen nur zufallig keines citiert sei,

Vatic. 4461 (saec. XIV), s. A. Kohler Herm. 30 steht das bestimmte Buchcitat des Plinius ent-
XVIII 392; vgl. V.Rose Arist. ps. 388; Anecd. gegen. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin,
graecol. II 115. 167. Wolfflin Die Latinitat dass nach der Bezeichnung des zweiten punischen
des Afrikaners Cassius Felix, S.-Ber. Akad. Munch. Krieges als posterior geschlossen werden mflsste,

1880, 381ff.
_

[M. Wellmann.] dass dieses Buch vor Ansbruch des 3. punischen
45) Cassius Festus, an den ein Rescript der Krieges abgefasst.sei, Hemina aber trotzdem nach

Kaiser Severus und Caracalla. Marcian. Dig. Censorinus (s. frg. 39) bestimmt noch das J. 146
XLVIII 13, 6. _ erwahnt hat. Wenn sich auch der letztere Ein-

46) Cassius Hadrianus, an den ein Rescript wand durch die Annahme beseitigen liesse, dass
des Kaisers Pius. Marcian. Dig. XXXVI 1, 32. Hemina. nachdem er die ersten Biicher schon friiher

[Groag.] 40 veroffentlicht gehabt hatte, dann spater, nach
47) L. Cassius Hemina, einer der alteren rOmi- dem 3. punischen Kriege noch ein weiteres, fiinf-

schen Annalisten, uber dessen Leben und Person- tes Buch geschrieben haben kann, so bleibt doch
lichkeit ganz und gar nichts bekannt ist. Wir immer noch das Bedenken bestehen, dass Ereig-
wissen nur, dass er urn die Mitte des 2. vorchrist- nisse aus dem J. 181 in dem mit bellum Puni-
lichen Jhdts. gelebt hat, denn Censorinus, de die cum uberschriebenen vierten Buch nicht gestanden
nat. XVII 11 citiert ihn bei der Erwalmung der haben kOnnen.
Sacularspiele von 146 v. Chr. als Cassius He- Was die Benutzung von Heminas Werk durch
mina, qui illo tempore vivebat. Da ihn ferner die spateren Autoren anlangt, so ist der friiheste,

Plinius einmal (Hemina frg. 37 Peter) vetmtis- der ihn citiert, Plinius. Dieser hat die Frag-
simiis auotor und einmal (frg. 26) ex antiquis- 50 mente 12. 13. 26. 37 erhalten und fiihrt Hemina
swnis auctor nennt, was er bei dem in der grac- ausserdem noch im Quellenverzeichnis zu Buch XII
chischen Zeit hluhenden Piso nicht mehr thut, an. Auch die sprachlichen Citate bei Nonius
werden wir Hemina fur alter als diesen zu halten (frg. 9. 10. 16. 17. 21. 23. 24. 27. 28. 33—36),
haben und die Abfassung seines Geschichtswerkcs bei Diomedes (frg. 11) und Priscian (frg. 25. 29
also sicher noch vor die Publication der Annales —32. 40) werden in letzter Linie wohl auf Plinius
maximi durch Scaevola (s. Bd. I S. 2251f.) an- und zwar auf das Werk de dubio sermone zuriick-
setzen miissen. Dazu stimmt, dass das Werk gehen. Vor Plinius kann den Hemina, wie Peter
anscheinend noch viel knapper gehalten war als p. CLXXV zu begiiinden versucht, hochstens noch
die der tibrigen Annalisten seit Piso. Es umfasste Varro gekannt haben, und diesem werden dann
nur vier Bucher (Pisos Annalen schon sieben), 60 direct oder indirect Macrobius (frg. 14. 18. 20),
von denen jedes mehrmals citiert wird. Der Servius (frg. 3. 4. 6. 15. 22. 38), Solin (frg. 2.
Titel des Werkes muss, wie die bei weitem 7), Censorin (frg. 39). Mhraeius Felix (frg. 1), die
iiberwiegende Mehrzahl der Anfuhrungen beweist, Schol. Veron. (frg. 5) und wohl auch Gellius
annates gelautet haben. So citieren es durch- (frg. 8) ihre Heminacitate verdanken.
weg Plinius, Gellius, Servius und Priscian ; da- Es ergiebt sich hieraus die auffallende That-
neben wird es zwar gelegentlich auch historiae sache, dass, soweit wir verfolgen kflnnen, kein
genannt (je einmal von Diomedes und Macrobius einziger Historiker des ganzen Altertums die An-
und funfmal von Nonius), dass darin aber nichts nalen Heminas gekannt oder benutzt hat (an der
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einzigen Stelle eines solchen , bei Appian frg. 6 50) L. Cassius Iuvenalis, Consul suffectus mit

p. 49 ist Kdootog nicht iiberliefert, sondern nur Q. Pomponius Musa am 27. December eines un-

erst durch Conjectur hergestellt). Auch bei Dionys bestimmten Jahres zwischen 145 und 160 n. Chr.

I 11 fehlt in der langen Aufzahlung der romi- CIL III p. 884 dipl. XLII; p. 885 dipl. XLIII.

schen Annalisten fast als einziger Hemina. Sein [Groag.]

Werk wird also erst von den Antiquaren der cicero- 51) Cassius. Labienus (Latienus?) Postumus

nianischen Zeit, wahrscheinlich von Varro, ent- s. M. Cassianius Latinius Postumus.

deckt und ans Licht gezogen worden sein , ohne 52) Cassius Ligurinus, Procurator von Moesia

dass es aber hatte zur Geltung gelangen konnen. superior unter Septimius Severus, CIL III 6313

Nur Plinius , fur den es sowohl sprachlich wie 10 = Suppl. 8333. [Stein.]

antiquarisch eine reiche Fundgrube sein musste, 53) Cassius Longinus, tutor der Aemilia Pu-

hat es dann excerpiert. dentilla, Apul. apol. 101. [Groag.]

Schon hieraus geht hervor, dass Hemina fiir 54) (Cassius) Longinus, der Rhetor und Phi-

die Entwicklung der Tradition fiber die altere losoph, s. Longinus.
romische Geschichte, wie sie sich in der Zeit von 65) C. Cassius Longinus C. f. C. n., Tribunus

den Gracchen bis auf Cicero immer mehr und militum 576 = 178 (Liv. XLI 5, 8), Praetor ur-

rriehr erweitert hat, ohne jeden Einfluss geblieben banus 580 = 174 (ohne Zweifel stand sein Name
sein muss. in der Lucke vor Liv. XLI 21, 1), Decemvir fur

Erhalten sind aus den Annalen des Hemina Ackerverteilungen 581 = 173 (Liv. XLII 4, 4),

im ganzen 40 Fragmente, von denen aber nicht 20 Consul 583 = 171 (f. Cap. Chronogr. Idat. Chron.

weniger als 20 nur kurze sprachliche GrammatikeT- Pasch. Liv. XLII 28, 5. 29,1. Oros. IV 20, 36.

-citate sind. fjber den Charakter des Werkes lasst Cassiod. Plin. n. h. VII 36 [angefiihrt von Gell.

sich deshalb nur weniges feststellen. Wir erkennen IX 4, 15]). Zu seinem grossen Missvergniigen

Tor allem, dass Hemina die italische Urgeschichte wurde ihm nicht die Fuhrung des eben aus-

sehr eingehend behandelt hatte. Das ganze erste brechenden Krieges mit Perseus, sondern Italien

Buch seheint sich ausschliesslich mit dieser be- als Provinz zugewiesen (Liv. XLII 32, 1—5) ; er

schaftigt zu haben, und zwar suchte Hemina da- brach eigenmachtig aus Gallien auf, um durch

hei besonders die Urgeschichte Italiens mit der Illyrien nach Makedonien zu ziehen und dort in

griechischen in Verbindung zu setzen (s. frg. 2. den Kampf einzugreifen, wurde aber naturlich

3. 5. 6. 8). Berichtet wuTde in diesem Buche, 30 vom Senat sofort zuriickgerufen (Liv. XLIII 1,

ahnlich wie in Catos Origines, die Grundungs- 4—12). Auf seinem Riickwege behandelte er die

geschichte auch" noch anderer italischer Stadte, Gebiete der Kelten, Karner, Istrier und Iapyden,

so die von Aricia (frg. 2) und Crustumerium (frg. 3). durch die er vorher friedlich marschiert war, wie

Sehr ausfiihrlich war die Aeneassage behandelt, Feindesland, verheerte sie durch Brand und Plun-

auf die sich die Fragmente 5—7 beziehen. Da- derung. Deswegen erschienen klagefiihrend Ge-

hei lasst sich noch eine gewisse Vorliebe erkennen, sandte der Geschadigten 584 = 170 vor dem
mit zum Teil sehr gewagten Etymologien zu Senat und erhielten Genugthuung. Was C. selbst

operieren und aus ihnen historische Schltisse zu anging, so missbilligte man sein Verhalten und

ziehen. Auch hot Hemina bereits fiir die altesten versprach, ihn spater zur Verantwortung zu ziehen,

Zeiten chronologische Ansetzungen und Gleich- 40 da er augenblicklich als Kriegstribun in Make-

setzungen, so hat er nach frg. 8 Homer und He- donien weilte (Liv. XLIII 5, 1—9), wo er bis

siod 160 Jahre nach dem troianischen Kriege an- 586 = 168 hlieb (Liv. XLIV 31, 15). 600 = 154

gesetzt. gelangte er zur Censur mit M. Valerius Messala

Erst in Buch II war Hemina bis zur Griin- (f. Cap. Cic. de domo 130. 136. Piso frg. 38 bei

dung Roms gelangt (s. frg. 11). Dieses Buch Plin. n. h. XVII 244. Fest. p. 285). Ein festes

umfasste dann die ganze Konigszeit, ausserdem Theater, dessen Bau die Censoren verdungen hatten,

aber auch noch die gesamte altere republicanische wurde auf Antrag des P. Scipio Nasica als un-

Geschichte. So war nach frg. 20 sicher noch niitz und den Sitten schadlich laut Senatsbeschluss

das J. 389 darin behandelt, und wenn sich frg. 21 nicht ausgefiihrt (Veil. I 15, 3. Val. Max. LI 4,

wirklkh auf die Ereignisse des J. 281 bezieht 50 2. Oros. IV 21,4. App. b. c. I 28 [Vorname und

<s. Peter z. d. St.), so wurde das Buch sogar Chronologie ungenau]; vgl. Liv. ep. XLVIII u. a.).

bis mindestens zum Pyrrhuskriege gereicht haben. Ob dies der C. Cassius ist, gegen welchen sich Cato

Aber es bliebe dann, da mit 218 bereits Buch IV vor Gericht verteidigte, und in welchem Jahre

hegann. fiir Buch III nur ein verhaltnismassig das geschah. ist nicht zu bestimmen (Gell. X 14,

sehr kurzer Zeitraum iibrig, und es ist deshalb 3; vgl. Cato ed. Jordan p. LXXXVT).

eine Verderbnis der Buchzahl bei Nonius nicht 56) C. Cassius Longinus, Consul mit C. Sex-

unwahrscheinlich. Das vierte Buch endlich reichte tius Calvinus 630 = 124 (Chronogr. Idat. Chron.

von 218 bis mindestens 181; ob die Erwahnung Pasch. Obsequ. 31. Cassiod. Veil. I 15, 4). Die

des J. 146 (frg. 39) noch in ihm oder in einem Notiz des Eutrop IV 22 iiber seine Teilnahme

nicht bezeugten funften Buche gestanden hat, 60 an den Kampfen in Gallien ist verwirrt und ohne

lasst sich, wie bereits bemerkt, nicht entscheiden. Wert.

Litteratur: Peter Hist. Rom. reL p. CLXVIIIff. 57) C. Cassius Longinus, Sohn eines Lucius,

und p. 95ff.; Hist. Rom frg. p. 68fF. Teuffel vielleicht des Ravilla (Nr. 72), Miinzmeister gegen

R. L.-I 209ff. [Cichorius.] 650 = 104 (Mommsen Munzwesen 538 nr. 134),

48) M. Cassius Hortensius Paulinus, pr(aetor) bewarb sich vergeblich um das Volkstribunat,

urbfawua), XVvir socris fociundis. CIL VI 318. gelangte aber tfotzdem zum Consulat (Cic. Plane.

49) C. Cassius Interamnanus Pisibanus Priscus, 52), und zwar 658 = 96 zusammen mit Cn. Do-

Praetor im J. 100 n. Chr., CIL VI 451. mitius Ahenobarbus (f. Cap. Chronogr. Idat. Chron.
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Pasch. Obsequ. 49. Cassiod. Ascon. Scaur, p. 18;
alteste Gladiatorentessera Herm. XXI 273, 1. 320).
Er diirfte der C. Cassius sein, dem 667 = 87
wahrend der Erkrankung des Pompeius Strabo
der Oberbefehl gegen die Marianer iibertragen
werden sollte (Licinian. p. 28 Bonn.).

•58) C. Cassius Longinus, Sohn eines Lucius,
etwa von Nr. 62, war Miinzmeister nm 671 = 83
(Momm sen Miinzwesen 608 nr. 238) und Consul
681 = 73 mit Terentius Varro Lucullus (f. Cap.
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. SC. de Oropiis
IGS I 413 v. 1. 63; verdachtige Tessera CIL I

p. 200. Cic. Verr. I 60. Ill 97 ; Cluent. 137.
Oros. V 24, 1. Cassiod.). Beide gaben ein nach
ihnen benanntes Getreidegesetz (Cic. Verr. Ill
163. V 52). Im folgenden Jahre zog C. als Pro-
consul gegen Spartacus ins Feld und erlitt einc
Niederlage bei Mutina (Liv. ep. XCVI. Flor. II 8,

10. Oros. V 24, 4, der ihn falschlich fallen lasst.

Plut. Crass. 9, 11. App. b. c. I 117). 684 = 70
trat er als Zeuge gegen Verres auf (Cic. Verr.
Ill 97); 688 = 66 unterstutzte er die bekannte
Rogation des M. Manilius (Cic. imp. Cn. Pomp.
68). Haufig legt man dem C. den zweiten Bei-
namen Varus bei und sieht in ihm den Consular
Varus, der 711 = 43 proscribiert und in Min-
turnae hingerichtet wurde (App. b. c. IV 28).
Aber die Inschrift einer Bleirohre, auf welcher
jenes Cognomen vorkommt, ist zweifellos gefalscht
(Lanciani Le acque e gli acquedotti 294 nr. 40),
und bei Appian liegt irgend ein Irrtum, etwa
im Titel der Personlichkeit, vor ; seine Erzahlung
passt schleeht auf einen Greis von fast achtzig
Jahren. [Miinzer.]

59) C. Cassius Longinus (zweifelhaft ob Sohn
von Nr. 58), der Caesarmorder.

Quaestor a. 701 = 53. Er wurde im J. 701
= 53 Quaestor und ging mit dem Consul M. Li-
cinius Crassus in die Provinz S}'rien, um an
dem parthischen Feldzuge als Legat teilzuneh-
men. Uber seine Thatigkeit in diesem Kriege
rgl. die Lebensbeschreibung des Crassus bei Plu-
tarch (c. 18—29) und Dio (XL 25—29). und
dazu als zeitgenossische Quelle Ciceros Briefe
vom J. 703 = 51. Er hatte, wie andere, von
diesem Feldzuge abgeraten und schlug nach dessen
Beginn vor, eine feste Stellung am Euphrat ein-

zunehmen. Als Crassus trotzdem weiter marschierte
und bald auf den Feind traf, gab er den Rat,
die Linie zu verlangern und die Flanken durch
Reiterei zu sichern, Aber auch mit diesem Eate
konnte er nicht durchdringen und darum die
Niederlage nicht auihaltenj" trotzdem er einen
Flugel commandierte. Nach der Niederlage lei-

teten er und der Legat Octavius den Ruckzuo1

nach Carrae. Hier wollten ihm die Soldaten den
Oberbefehl iibertragen, aber C. nahm ihn nicht
an, obgleich Crassus abdanken wnllte (Dio XL 28).
Als das Heer auch von Carrae fliehen inusste,
wurde Crassus von einem Verrater irresrefuhrt
und spater ennordet; C. dagegen schopfte Arg-
wohn. kehrte nac-h Carrae zurtiek und entkam
anf einem andern Wege nach Syrien. Jenseits
des Euphrats sammelte er die friimmer seines
Heeres und behauptete die Provinz Syrien mit
Greek gegen die Partner (Cic. Phil. XI 35. Joseph,
ant. Iud. XIV 119—122).

Pro quaestore von Syrien 702/703 = 52/51.

Als im folgenden Jahr (702 = 52) die Parther
mit einem schwachen Heere in Syrien eindrangen,
warf er sie ohne Millie zuriick und zog sich,
als sie im Jahr darauf (703 =51) mit grosserer
Macht miter Osaces, oder dem Namen nach
unter Pacorus, dem Sohne des Orodes, ihren
Einfall wiederholten , in das feste Antiochia zu-
riick. Als der Feind von da wieder abzog, yer-
folgte er ihn und erfocht einen glanzenden Sieg;

10 der Anfiihrer Osaces selbst wurde verwundet
und starb nach wenigen Tagen. Uber diesen
Sieg schreibt Cicero an den Atticus (V 20):
eos (PartJws) cedentes ab oppido Cassius inse-
eutus rem. bene gessit. Qua in fuga, magna
auetoritate Osaees, dux Parthorum, vulmis ac-
cepit eoque interiit paucis post diebus (vgl. Cic.
ad Att. V 18, 1; ad fam. II 10, 2 und XV 14, 3.

Frontin. Strateg. II 5, 35). Nach der Ankunft
des Proconsuls M. Bibulus (vgl. S. 1369) ging C.

20 nach Italien zuriick. C. hat sich in diesem Kriege
den militarischen Ruf gegrtindet, der ihm bis
iiber seinen Tod hinaus geblieben ist. Er hat
dainals die schwerste Aufgabe, die einem Feld--
herrn zufallen kann, ein gesclilagenes Heer zu-
riickzumhren, glucklich gelost und kehrte zuruck
als Retter der romischen Waffenehre; aber eine
Eigenschaft, die in spateren Jahren noch mehr
bei ihm hervortrat, warf schon dam als auf seinen
Charakter ihren Sehatten, seine bis zur Harte ge-

30steigerte Habsucht. Er musste eine Anklage
wegen Erpressungen furchten (vgl. Cic. ad fam.
XV 14, 4. VIII 10, 2), indessen ist es zu dieser
Anklage nicht gekommen.

Tribunus plebis a, 705 = 49. Ober seine-

Teilnahme am Burgerkriege vgl. Caesars belluni
civile und Ciceros Briefe. Bald nach seiner
Ruckkehr aus Syrien, im J. 705 = 49, wurde er
Volkstribun. Als solcher verliess er Rom mit
der pompeianischen Partei schon im Januar des

40 Jahres und ging nach Capua mit den Auftragen
an die Consuln, nach Rom zu kommen, das Geld
aus dem Aerarium an sich zu nehmen und auf
der Stelle Rom wieder zu verlassen (ad Att. VII
21, 2. 23, 1. 24. 25). In dem Kriege zwischen
Caesar und Pompeius commandierte er die syrische
Flotte (b. c. Ill 5) und segelte mit ihr im fol-

genden Jahre (706 = 48) nach Sicilien, wo er
dem Cacsarianer M. Pomponius bei Messana 35
Schiffe und dem P. Sulpicius bei Vibo fiinf Schiffe

50 verbrannte, Caes. b. c. Ill 101. Bei dieser letzten
Gelegenheit machte aber die Flotte des Sulpicius
einen Gegenangriff und brachte das Schiff des
C. in ihre Gewalt ; er selber entging nur dadurch
der Gefangenschaft, dass er sich in ein Boot setzte.
Bald darauf traf ihn die Nachricht von der Schlacht
bei Pharsalus, und er verliess die italische Kiiste
mit seiner Flotte.

Nach der Schlacht bei Pharsalus. Die Er-
zahlung des Appian (b. c. II 88), C. habe sich

60 im Hellespont mit einem Geschwader von 70
Schiffen ohne Schwertstreich dem Caesar ergeben,
als dieser ihm dort bei seiner Uberfahrt nach
der Schlacht bei Pharsalus begegnet sei — eine
Stelle, die dem Appian zu allerlei erbaulichen
Betrachtungen iiber Caesars Tyche und Aber
die in seiner Ermordung offenbarte Cngerechtig-
keit des Schicksals Anlass giebt — , ist dahin
richtig zu stellen, dass ihm 1) L, Cassius, der
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Bruder des MSrders, und 2) mit 10, nicht mit
70 Schiffen begegnet ist (Dio XLII 6 und Suet.
Caes. 63). Der Cbertritt unseres C. beruhte
vielmehr, wie das Zeugnis Ciceros (ad fam. XV
15) beweist, auf einer lange vorher angestellten

tiberlegung des Inhalts, dass der Feldzug mit
einem einzigen Schlage entschieden werden mtisse,

und im Falle einer Niederlage jeder weitere
Widerstand gegen Caesar zwecklos sein werde,

gerettet hatte, und deren Verwaltung in dem
bevorstehenden Kriege gegen die Parther eine er-

hohte Bedeutung gewinnen musste (Plut. Caes.

57. Dio XLIV 14. Veil. Pat. II 58. Flor. IV
7, 4). Die stadtische Praetur freilich, die fur

vornehmer gait, erhielt nicht er, sondern M. Brutus,
trotzdem dieser junger war (Dio XLVII 20 ver-

wechselt beide). Aber den Brutus liebte Caesar,
wahrend er aus seinem Misstrauen gegen C. kein

Wo der trbertritt erfolgt sei, konnen wir nicht lOHehl machte (Plut. Brut. 7; Caes. 62. Veil. II 56),
mehr feststellen; die beiden Stellen des Cicero

(ad Att, XI 13 und 15), welche sagen, er habe
von Rhodus aus zu Caesar nach Alexandrien
gehen wollen, diese Absicht aber aufgegeben,
geben uns iiber den Ort des Ubertritts keine Ge-
wissheit. Caesar begnadigte den C. nicht nur,

sondern machte ihn sogar zu seinem Legaten
(Cic. ad fam. VI 6. Dio XLII 13. App. II 111,
vgl. 146).

Ist C. der Anstifter der Verschworung '? Man
hat, dem Plutarch (Brut. 8—10) und Appian
(II 113) folgend, den C. wohl den .Anstifter'

der Verschworung genannt (so I h n e Rom. Gesch.
VII 229, vgl. auch Gardthausen Augustus
und seine Zeit I 1, 20), aber dagegen ist ein-

mal zu bemerken, dass eine andere, den beiden
mindestens ebenbiirtige Quelle, Dio Cassius, den
Brutus damit bezeielmet (XLIV 14); mehr noch

Als begnadigter Pompeianer. C. war zwar 20 fallt ins Gewicht, dass derjenige Schriftsteller,
von Caesar zu seinem Legaten gemacht worden,
aber er scheint nie wirklich in seinem Dienste
gewesen zu sein. Bei Cicero (Phil. II 26) findet

sich die Angabe, Caesar wurde in Kilikien, bei

der Miindung des Cidnus, durch einen Anschlag
des C. urns Leben gekommen sein, wenn er an
dem Ufer, das er bestimmt hatte , und nicht an
dem entgegengesetzten gelandet ware. Was an
dieser Angabe Wahres sei, konnen wir nicht mehr

der allein von den erhaltenen der Geschichte der
Verschworung gegen Caesar eine eingehende, alien.

Anspriichen geniigende Untersuchung gewidmet
hat, und der daher fiir unsere Frage am meisten
beracksichtigt werden muss, Nicolaus von Da-
mascus (vgl. O. E. Schmidt Jahrb. f. Phil.

Suppl. XIII 679), von der bekannten Art der
Gewinnung des M. Brutus durch den C. nichts

weiss, sondern ausdrucklich von mehreren An-
feststellen. Sicher ist, dass C. den africanischen 30 stiftern der Verschworung spricht, deren Namen
und spanischen Feldzug nicht mitgemacht hat,

Wahrend des letztgenannten Feldzugs hielt er

sich in Brundisium auf, um den Ausgang des

Kampfes abzuwarten ; wenn Caesar siegte, wollte

er nach Rom juriickkehren. Er schrieb damals
an Cicero (ad fam. XV 19): .. . quid in Hispa-
niis gerattir, rescribe; peream, nisi soUieitus

sum ao rnalo veterem et clementem dominum
habere quam novum et erudelem experiri.

er nicht nennt (c. 19: rjg^av rrjs en:i(iov?.rjs av-

Sqss . . oliyoi). Wo er aber den C. nennt, be-

zeichnet er ihn als einen aus der Zahl der Ver-

schworenen (us %&v ixiflovAevwTav). Er nennt
ihn so in der Erzahlung von der Anbietung des

Diadems am 15. Februar (c. 21): danach hatte

Licinius dem Caesar das Diadem aufs Haupt ge-

setzt, und dieser den Lepidus zu seiner Unter-
stiitzung herbeigerufen ; als der aber zauderte,

Er kehrte nach Rom zuriick, aber auch jetzt 40 trat C. hervor und legte dem Caesar das Diadem
noch, ohne aus seinem Widerstand gegen die neue
Staatsordnung herauszutreten. In dieser Zeit

jahrelanger Unthatigkeit scheint sich in seinem
Innern die Umwandlung vollzogen zu haben, die

mit der bekannten That endete. Wieviele Um-
stande sonst noch zu dieser Umwandlung mit-

gewirkt haben , lasst sich schwer sagen ; aber

Drumann scheint doch das Richtige getroffen

zu haben , wenn er einen gefahrlichen Einfluss

auf die Kniee. Dann erst kam Antonius und
setzte dem Caesar die Krone wieder auf das Haupt.

Aber selbst wenn wirklich C. seinen Schwager
Brutus erst fiir die Verschworung gewonnen hat,

so ist dieser Gewinn fiir ihn nur verhangnisvoll

geworden, denn durch Brutus wurde C. seiner

Fuhrerrolle jedenfalls beraubt. Das ausserte sich

zunachst darin, dass Brutus die Ermordung des

Antonius zu verhindern wusste (Veil. II 58. Plut.

des Mannes vermutet (§ 2), bei dem C. Vorle- 50 Brut. 18. App. II 114. Dio XLIV 19) ; ein Schritt,

sungen iiber Philosophie zu hOren mit anderen
sich bemiissigt sah (ad fam. VTI 33), des ihm
geistig iiberlegenen Cicero. Wenigstens sehen

wir aus dem Briefwechsel des Cicero mit dem
C. aus diesen Jahren, dass jener auf die ver-

bissene Stimmung, an die dieser sich allmahlich

gewohnt hatte, bereitwilligst einging und mit
zweideutigen Ausserungen iiber Caesars Regie-

rung nicht zuriickhielt. Zwar wurde dem C. im

der Cicero spater zu dem Ausruf Recht gab, die

Sache sei mit der Uberlegung eines Knaben (eon-

silio puerili ad Att. XIV 21, 3) ausgefuhrt
worden. Die Niederlage, die C. in dieser Sache
dem Brutus gegeniiber erlitt, hat er nie wieder
gut machen konnen; sein weiteres Leben wird
bis zu seinem Ende von dem Schieksal des Brutus
beherrscht.

Die Iden des Miirz. Am 15. Marz fiihrte C.

J. 710 = 44 von Caesar ein neues Feld der Thatig- 60 die Verschworenen von seinem Hause auf den
keit eroffnet, aber es war zu spat ; das lange Ver-

harren im unthatigen Widerstande hatte bereits

seine Friichte getragen.

Praetor a. 710 = 44. Caesar machte ihn
fur das J. 44 zum Praetor peregrinus und be-

stimmte ihm fiir das folgende Jahr die Provinz
Syrien, d. h. diejenige Provinz, die er vor zehn
Jahren, im letzten Partherkriege, als Quaestor

Pauly-Wiseowa III

Markt. Vor Erflffnung der Senatssitzung, in der

Caesar erscheinen sollte, hielten er und Brutus
als Praetoren mit der grOssten Ruhe Gericht (Plut.

Brut. 14. App. II 115). Als die Verschworenen
in der Curie um Caesar gedrangt, bereits die

Dolche ziickten, und einer von ihnen zOgerte, rief

ihm C. zu: ,Stoss zu, und sei es auch durch mich!'

(Aur. Vict, de vir. ill. 83). C. selbst soil den

55
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Caesar im Gesicht verwundet haben (Nic. Da-
mage. 25. App. II 117). Sonst ist von der Flucht

der MOrder auf das Capital bis zu ihrer Bettung
durch den Consul Antonius am 17. Marz von C.

nichts Besonderes zu erwahnen. Er hat sicher

nicht am 15. Marz zum Volk gesprochen , vie

Brutus, wenngleich Appian dies zu sagen scheint

(Franz Friihlich De rebus inde a Caesare occiso

usque ad senatum Liberalibus habitum gestis,

Bcrolini 1892, 19. 25). Am Tage nach der Am-
nestieerklarung, am 18. Marz, hat er allerdings

im Senat gegen die Bestattung Caesars gesprochen

(Lact. inst. I 15, 30 und Dio XLVII 35), musste
aber zum zweitenmal gegen Brutus zurilcktreten

(Pint.- Brut. 19, 2).

Bis zum Abgang in die Provinz. Als nach
dem Ausbruche der Volkswut gegen die Mo'rder

bei Caesars Leichenbegangnis viele von ihnen
aus Bom flohen (App. II 148), musste C. eben-

so wie Brutus in seiner Eigenschaft als Prae-

tor in Eom zuruekbleiben (Appian. Ill 2. Dio
XLVII 20). Erst in der Mitte des April ver-

liessen sie Bom (ad Att. XIV 5— 7), also nicht

unmittelbar nach Caesars Leichenbegangnis, wie

Plutarch (Brut. 21; Cic. 42; Ant. 15; Caes.

68) erzahlt. Fur das hier gegebene Datum (Mitte

des April) und die folgenden vgl. Paul Groebe
De legibus et senatus consultis anni 710 quae-

stiones chronologicae, Lipsiae 1893. Die nach-

sten Monate brachten sie in Latium und Cam-
panien zu (Cic. ad Att. XIV 10, 1. XV 4, 2.

20, 2. 11, 1. 12, 1. XVI 2, 4. 3, 6. Dio LVII
20). Bald nach dem Begrabnis Caesars waren
ihnen ihre Provinzen, Syrien und Makedonien, ent-

zogen und den Consuln Dolabella und Antonius
gegeben worden (Groebe a. a. O. 4f.). Weitere
Gesetzesvorschliige sollten in einer Senatssitzung

am 1. Juni von Antonius vorgelegt werden (Cic.

ad Att. XIV 14, 4; Phil. II 100). C. und Brutus
berieten sich, ob sie auf diesen Tag erseheinen

sollten (Cic. ad Att. XV 5, 1; vgl. XIV 8, 4);

sie befragten den Consul Antonius selbst dariiber

(ad fam. XI 2), aber sie erschienen nicht. In
der Senatssitzung im Concordientempel vom 5. Juni

erhielten sie den Auftrag, Brutus in Asien und
C. in Sicilien. Getreide aufzukaufen und zur Stadt
zu schicken (ad Att. XV 9, 1 ; vgl. 11, 1). Da-
durch sollte der Schein beseitigt werden, als seien

sie auf der Flucht (App. Ill 6). Aber C. wurde
durch diesen Beschluss sehr erbittert, weil ihm
dadurch ein Schimpf als Gnade aufgedrungen
werde (ad Att. XV 11, 1). Am 1. August bekam
Brutus Greta und C. Cyrena'ica als praetorische

Provinz (Appian. Ill 8. Cic. ad Att. XV 9, 1),

aber auch dies konnte kaum als ein Ersatz fur

die entzogenen Provinzen angesehen werden. An
demselben Tage erliess Antonius, durch ein voran-

gegangenes Edict der beiden gereizt, sein be-

kanntes Edict gegen sie (ad Att. XVI 7, 7); die

Antwort darauf war ihr Edict aus Neapel vom
4. September (ad fam. XI 3; ad Att. XVI 7, 1.

Veil. LT 62). Wenige Tage, nachdem Brutus (am
17. September) Italien verlassen hatte, folgte ihm
C. (Phil. X 8). Aber sie gingen nicht in die

Provinzen. die ihnen der Senat bestimmt hatte,

sondern Brutus nach Makedonien. C. nach Syrien

(Cic. Phil. XI 27. 28. Dio XLVII 20. 21. Veil.

II 62).

C. in Syrien. C. beeilte sich, Syrien vor Do-
labella zu besetzen. In der Provinz Asia wurde
er durch den Proconsul L. Trebonius unterstutzt

(Dio XLVII 26. Cic. ad fam. XII 14, 6). Tn
Syrien angekommen, vereinigte er die Legionen
des Caecilius Bassus mid die seiner Gegner (vgl,

o. S. 1199) und verstarkte sich spater in Iu-

daea durch weitere 4 Legionen, die A. Allienus

von Agypten dem Dollabella zufuhren sollte, im
10 Marz 711 = 43 (Cic. ad fam. XII 11, 1. 12, 1.

App. Ill 78. IV 59. 61. Dio XLVII 28, vgl. Cic.

Phil. XI 32). Als Antonius bei Mutina besiegt

worden war, bestatigte der Senat den C. in seiner

Statthalterschaft und iibertrug ihm die Fiihrung
des Krieges gegen Dolabella (Dio XLVI 40. XLVII
28. 29. Veil. II 62. App. Ill 63. 78. Liv. per.

CXXI). Dollabella ruckte im Mai 711 in Syrien

ein und besetzte nach einem vergeblichen Angriff

auf Antiochien die Seestadt Laodicea. C. schloss

20 ihn hier von der Landseite ein, schnitt ihm nach
einem glucklichen Seetreffen die Zufuhr vom Meere
ebenfalls ab und nahm endlich die Stadt durch
Verrat ; Dollabella licss sich selbst den Tod geben
(Dio XLVII 30. App. IV 60-62. Cic. ad.fam.
XII 13, 4. 14. 4. 15, 7. Liv. a. a. 0. Veil, II

69. Strab. XVI 752). Das eroberte Laodicea und
ebenso Tarsus busste seine Anhanglichkeit an
Dolabella mit schweren Brandschatzungen (App.

IV 62. 64. Strab. a. a. 0. Dio XLVII 30. 31).

30 Nach der Beendigung des Krieges in Syrien

wollte C . sich gegen Kleopatra wenden ; aber nach-

dem im October desselben Jahres die Triumvirn
ihr Biindnis geschlossen hatten, forderte Brutus
ihn auf, sich mit ihm zu vereinigen (App. IV 63.

Plut. Brut. 28. Dio XLVII 32). Sie trafen sich in

Smyrna (Liv. per. CXXII). Brutus schlug vor, sie

sollten sofort nach Makedonien marschieren; aber

C. wollte erst die Anhiinger der Triumvirn in Asien
niederschlagen (App. IV 65. vgl. Dio XLVII 32).

40 Brutus fiigte sich dem C., und der zog nun gegen
die Bhodier, die ihm die Hiilfe versagt und den
Dolabella unterstutzt hatten. Er wies die Vor-

stellungen, die sie (das zweitemal durch Arche-
laos, der einst in Rhodos selbst sein Lehrer ge-

wesen war) an ihn richteten, zuriick, belagerte

ihre Stadt nach einem fur sie ungliicklichen See-

treffen zu Wasser und zu Lande, und gewann sie

bald durch Verrat ; darauf liess er 50 Personen
hinrichten und die Stadt brandschatzen (App. IV

50 65—73. Dio XLVII 33. Plut. Brut. 30. 32. Oros.

VI 18. Val. Max. I 5, 8. Veil. II 69). Auch
von alien iibrigen Vdlkerschaften der Provinz Asien
verlangte C. eine Abgabe von zehn Jahren (App.
IV 74). Im Anfange des folgenden Jahres (712 =
42) traf er mit Brutus in Sardes zusammen, wo
ihre Heere sie als Imperatoren begrtissten (Plut.

Brut. 34). Die Missverstandnisse. die zwischen
den beiden Feldherren hervorgetreten waren, wur-
den beseitigt (Plut, a. a. 0. Dio XLVII 35) und

60 bald darauf der Marsch nach Europa angetreten
(App. IV 87). Xach dem Ubergang iiber den
Hellespont hielten sie bei dem Meerbusen Melas
eine Musterung ab (App. IV 88. Veil. II 65. 69).

Um die Soldaten zu gewinnen, teilten sie unter
sie Geschenke, und C. hielt an das Heer eine

Ansprache (App. 89—101). Dann brachen sie auf
dem kiirzesten Wege (App. 87) nach Makedonien
auf. umgingen. von dem thrakischen Hauptling
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Phaxapolis gefiihrt, die von den Feinden besetzten

sapaeischen Passe und gelangten gliicklich bis

Philippi (App. IV 101—105).
Die Schlacht bei Philippi. Antonius eilte nach

Amphipolis am Strymon, das er zu seinem Waffen-

platz ersah. Er liess dort eine Legion zuruck und
lagerte acht Stadien (= i/

5 deutsche Meile) vom
Feinde bei Philippi. tiber das Schlachtfeld von
Philippi vgl. Appian. b. c. IV 105. Dio XLVII 35
und dazu Leon Heuzey et H. Daumet Mission

arch^ologique de Mace'doine, Paris 1876, 100

—

115. Leake North. Greece III 189. 216—224.
Kleiner Plan von Philippi in CLL III tab. I.

Brutus und C. bezogen auf den Hohen bei Phi-

lippi zu beiden Seiten der Chaussee, die von Eu-
ropa nach Asien fiihrte, der Via Egnatia, eine

Verteidigungsstellung, und zwar schlug auf einem
Hiigel rechts der Chaussee Brutus, auf einem

andern links der Chaussee C. sein Lager auf.

Die Entfernung zwischen beiden Lagern betrug

acht Stadien = l/
5 deutsche Meile (1,5 km.) =

etwa 20 Minuten. Das Gelande fiel nach dem
Feind zu ab, war also fur einen Angriff von dessen

Seite ungiinstig. Rechts lehnte sich die Stellung

an unwegsame Gebirgswalder , links an einen

Sumpf an, der bis zum Meere reichte ; die kurze

Strecke zwischen seinem Lager und dem Beginn
des Sumpfes sicherte C. durch eine Mauer. Die

Stellung war also in beiden Flanken durch un-

gangbares Gelande gedeckt; in der Front hatten

sie ihre Stellung noch durch eine Mauer gesichert,

mit einem festen Thor, wo die Strasse lag. Ob
diese Stellung Ostlich von Philippi (so Drum ami),

oder westlich davon (so Gardthausen) zu suchen

sei, liisst sich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Gardthausen lasst ihre Stellung unmittelbar

hinter dem Fluss Gangites liegen, so dass noch eine

Sicherung ihrer Linie hinzukame. Sicher waren
sie bis Symbolum vorgeriickt (Dio XLVII 36);

dies liegt aber 6'stlich von Philippi. Die Ver-

pflegung wurde ungestort aus Neapolis und der

davor liegenden Insel Thasos bezogen. Anto-

nius und Octavian bezogen in der Ebene geson-

derte Lager, Antonius das sudliche, C. gegen

iiber, und das andere ihm zur Linken Octavian.

Dire Bediirfnisse konnten sie sich nur mit grosser

Anstrengung verschaffen.

An Truppenzahl waren beide Teile einander

ziemlich gleich; beide hatten etwa 19 Legionen.

Diese waren zwar auf der Seite des Brutus und

C. nicht vollzahlig und bestanden nur aus 80 000

Mann , dafiir war aber ihre Beitermasse, 20 000

Mann, um 7000 Mann starker als die feindliche

(App. IV 109, eine abweichende Angabe bei Vel-

leius II 65. 69).

Dies alles, sowie die Beschaffenheit der beider-

seitigen Truppen — die Soldaten der Eepublicaner

waren eben erst ausgehoben und sollten gegen

Veteranen kampfen —, wies die Eepublicaner dar-

auf bin, durch einen zahen Widerstand das feind-

liche Heer vor ihnen zu ennatten. Auf dasselbe

wurden sie durch die Kriegsgeschichte der letzten

Jahre hingewiesen. War nicht Pompeius deshalb

unterlegen, weil er sich von seinem urspriing-

lichen Plan, in der Verteidigung zu verharren,

hatte abbringen lassen?

Der Verlauf der Schlacht. Fiir Antonius, der

dem Caesar in einer Entfernung von acht Stadien

gegeniiberlag, kam alles darauf an, durch einen
Sturm auf das Lager des C. die Entscheidung
herbeizufiihren. Dieser Sturm konnte aber erst

ausgefuhrt werden, als Antonius durch den Sumpf
einen Damm gefiihrt und durch dessen Besetzung
mit Cohorten den C. im Eiicken gefahrdet hatte.

Wahrend C. dem Stoss von dieser Seite durch
Aufschiittung eines Gegendammes zu begegnen
suchte, griff ihn Antonius in der Front an, durch-

10 brach die Mauer, die das Lager des C. mit dem
Sumpfe verband, und eroberte sein Lager. Wir
sind in der Beschreibung des Schlachtfeldes und
des Verlaufes der Schlacht dem Appian (IV 169)
gefolgt, in dessen Bericht man die unmittelbarste
Wiedergabe des Asinius Pollio zu sehen sich ge-

wOhnt hat (aus letzter Zeit vgl. Ernst Korne-
mann D. hist. Schriftstellerei d. Asinius Pollio,

Leipzig 1896), wahrend man umgekehrt den Plu-
tarch fiir wenig glaubwiirdig halt. Bei Plutarch

20 liegt der Grund in seiner einseitigen Verherrlich-

ung des Brutus (in dessen Lebensbeschreibung)
— dem Plutarch (Brut. 40ff.) ist von neueren
Darstellern nur Schiller gefolgt —, aber ebenso
einseitig, wie Plutarch in der Verherrlichung des
Brutus, ist Appian in der Hervorhebung des C.
(vgl. C. H. H i n z Zur Beurteilung Appians und
Plutarchs u. s. w. Ottensen 1891, 34: , Selbst
einem fhichtigen Leser muss auffallen, dass Ap-
pian hier vorwiegend sein Interesse dem C. und

30 Antonius zuwendet, nur nebenbei wird des Brutus
und Octavian Erwahnung gethan'). Dieser Ein-
sicht kann man sich kaum entziehen ; es ist, als

ob in der Auffassung der Charaktere der eine das
gerade Gegenteil von dem andern habe sagen
wollen. Da also neben Plutarch auch Appian
in seiner Auffassung der handelnden Personen
nicht so unbedingt glaubwiirdig ist, wie man ge-

wohnlich annimmt, ist es sehr zu bedauern, dass
man iiber dem beliebten Vergleichen des Appian

40 mit dem Plutarch die dritte ausfuhrlichere Quelle

fur unsere Schlacht, den Dio, fast gan zlich ausser

acht gelassen hat , einen Schriftsteller, der zwar
nicht durch die Fiille der Einzelheiten blendet,

wie Appian und Plutarch, dafiir aber um so weniger
Fehler macht und sich in seinem Drteil weniger
geirrt hat. Eine eingehende Untersuchung von
dessen Bericht ware fiir eine kiinftige Darstellung
dieser Schlacht unerlasslich.

Der Tod des C. C. hatte sich mit einem
50 kleinen Gefolge auf einen Hugel bei Philippi ge-

fliichtet, um nach Brutus auszusehen, als er am
Abend die Reiter des Brutus erblickte, die ihm
die Nachricht von dessen Siege — Brutus hatte
das Lager des Octavian erobert — iiberbringen
sollten. Ungewiss, welchem Heere diese Eeiter
angehOrten, schickte C. ihnen den Centurio Ti-

tinius entgegen ; dieser verlor aber fiber dem Gliick-

wttnschen zu viel Zeit und C. hielt ihn fur ge-

fangen. Da er ein gleiches Schicksal erwartete,

60 befahl er seinem Freigelassenen Pindarus, der
schon im parthischen Feldzuge unter Crassus zu
einem Dienst der Art von ihm ersehen worden
war, ihm den Kopf abzuschlagen. Pindarus ver-

schwand. Titinius entleibte aus Verzweiflung
uber sein Verschulden sich selbst (Plut. Brut.

43; Anton. 22.- Dio XLVII 46. Veil. II 76. Val.

Max. VI 8. 4).

Diese Erzahlung ist von denen, die uns vor-



1735 Cassius Cassius 1736

liegen, die glaubwiirdigste, zumal wenn man be-

denkt, dass es den ganzen Tag fiber sehr staubig
war, and C. an Kurzsichtigkeit litt (Pint. Brut.

43). Vielleicht war es auch schon spat geworden,
so dass dadurch die Aussicht erschwert wurde.
Vor allem aber spric"ht das psychologische Moment
fur diese Erzahlung. Der C, der die Hohen yon
Philippi verteidigt, ist nicht mehr der C, der
im Partherkrige das geschlagene romische Heer
vor dem IMergange rettete; die seit der Er- 10
mordung Caesars auf ihm lastende Notwendigkeit,
mit dem unbefahigten, durch kein Verdienst aus-

gezeichneten Brutus zusammenzugehen und sich
ihm womOglich unterzuordnen, scheint seine alte

Thatkraft gelahmt zu haben. Wir horen nirgends
von einer Leitung der Schlacht — es heisst nur,

C. sei auf einen Hiigel geflohen und habe gesehen,
dass sein Lager gepliindert werde — und kaum
von einem personlichen Eingreifen — es heisst nur
(Plut. Brut. 40ff.), er habe vergeblich versucht, 20
seine Fusstruppen zum Stehen zu bringen. Das
Auffalligste aber ist, dass er keine Verbindung
mit Brutus unterhalten hat.

Der Selbsmord des C. war also eine Polge
seiner tlbereilung; es entspricht daher der oben
gesehilderten Vorliebe des Appian fur den C. im
Gegensatz zum Brutus, dass er eine andere Er-
zahlung in den Vordergrund stellt und die land-
laufige, oben wiedergegebene, erst an zweiter Stelle

gestutzt zu haben, dass C. dem Brutus in mili-

tilrischen Dingen iiberlegen war, und in den Kreisen
aufgekommen zu sein, die die Kriegsfiihrung des
C. und den Zustand seines Heeres aus eigener
Anschauung kannten, wie Messala. Mit dem Aus-
sterben dieser personlichen Bekannten des C, die
die Republik noch selber gekannt hatten, scheint
auch die Bewunderung fur ihn einer solchen ftir

den Brutus Platz gemacht zu haben.
Seine Beurteilung in der Neuzeit. Wenn lime

(VII 229) von C. schreibt : ,er musste seinen per-

sonlichen Gefiihlen Gewalt anthun, als er sich

entschloss, gegen seinen grossmtitigen Feind die
Morderhand zu bewafrhen', so klingt das fast wie
eine Ehrenrettung des C. Die Geschichte wird
aber doch bei dem Urteil stehen bleiben miissen,
das der beste Kenner des C, Drumann gefallt
hat : ,unbefriedigter Ehrgeiz habe ihn zum Meuchel-
mOrder gemacht'. [PrOhlich.]

60) C. Cassius Longinus zahlte von vaterlicher
Seite den gleichnamigen Merder Caesars (Nr. 59)
zu seinen Ahnen (Tac. ann. XVI 7. Suet. Nero
37. Dio LIX 29) und war von mutterlicher Seite
ein Enkel des Q. Aelius Tubero (Bd. I S. 537f.)
und ein Urenkel des Ser. Sulpicius Rufus (Pomp.
Dig. I 2, 2, 51). Er war Praetor urbanus etwa
27 n. Chr. (Dig. IV 6, 26, 7. XXIX 2, 99, wo
schon Cuiacius Gaium statt sanctum gelesen
hat; Girard Ztschr. d. Sav.-Stfg. XIV 27f. Anm

erwahnt (IV 109). Nach dieser anderen Erzah- 30 zieht auch Dig. XLII 8, 11 [vgl. dazu Lenel
lung kam ein Bote des Brutus mit der Sieges-
nachricht zu C, doch C. erwiderte nur : ,Meinet-

wegen mag Brutus vollstandig siegen !' und sprach
zn Pindarus : ,Warum befreist du mich nicht von
ineiner Schande?' worauf Pindarus seinen Herrn
totete. Nach dieser Erzahlung beging also C.
den Selbstmord nicht aus Kopflosigkeit und Un-
geduld, sondern aus einem zwar iiberspannten,

doch edlen Triebe. Auch diese Erzahlung kann

Ed. perp. 399, 1] und Dig. XLIV 4, 4, 33 hier-

her), Consul suifectus im J. 30 (CIL X 1233. Pomp.
a. a. O., wo Quarfiino fur Surdino verschricben
ist), sodann Proconsul von Asien 40—41 n. Chr.

:

der Kaiser Gaius soil damals seinen Tod be-
schlossen haben, aber sein eigener Untergang
rettete den C. (Suet. Gai. 57. Dio LIX 29; vgl.

W.iddington Pastes d. prov. Asiat. nr. 80.
Zippel Losung der eons. Proconsuln 22f. : da

nur den Zweck haben, dem C. auch in seinem 40 nach Dio Gaius den C. gefan^en setzen liess und
Ende ein riihinliches Gegengewicht gegen den
durch seinen Selbstmord poetisch verklarten Brutus
zu geben.

Man erdichtete noch. er sei von dem Dolch
getroffen worden, der Caesar getroffen habe (Plut.

Caes. 69. Dio XLVIII 1 ; vgl. XLVII 46). Ap-
pian erzahlt (IV 113), der Tag, an dem er sein

Leben geendet habe, sei sein Geburtstag gewesen.
Als Brutus seinen toten Preund sah, soil er

sein eigener Tod schon am 24. Januar 41 erfolgte,

so muss C. schon im J. 40 in der Provinz ge-

wesen sein). Unter Claudius finden wir ihn in

den Jahren 45 und 49 als kaiserlichen Legateu
in Syrien (Jos. ant. XX 1 ; vgl. XV 406ff. Tac.
ann. XII llf. ; alsnachdemTodeHerodesAgrippasI.
im J. 44 Cuspius Fadns als Procurator nach Iu-

daea gesandt wurde, war noch C. Vibius Marsus
Statthalter in Syrien, Jos. ant. XIX 363: C.

ihn den letzten Romer genannt haben (vgl. auch 50 kann also friihestens Ende 44 entsandt sein). In
Tac. ann. IV 34) und heimlich in Thasos haben
beisetzen lassen, um die Stimmung des Heeres
nicht zu beeintrachtigen (Brut. 44).

Seine Beurteilung im Altertum. Bekannt ist

der von Tacitus (aim. IV 34) fiberlieferte Aus-
spruch des Crematius Cordus: Asinii Pollionis
scripta egregiam eorundem mentoriam tradunt;
Messala Corvinus imperatorem sumn Cassium
praeclieabat. C. scheint im Altertum seine be

der Folgezeit scheint er sich dauernd in Rom
aufgehalten zu haben, wiederholt wird sein Auf-
treten im Senat erwahnt, in dem er holies An-
sehcn genoss (Tac. ann. XITT 48, J. 58. XLII 41,
J. 59 [vgl. fur die Datierung Mommsen B.-G.
V 368, 1]. XIII 42ff., J. 61; vgl. Pomp. a. a. O.:
plurimum in civitate auctoritatis habuit). Seiner
politischen Stellung nach gehorte er zu der dem
Nero so verhassten Aristokratie des Senats. Zwar

sonderen Verehrer gehabt zu haben, die die ge- 60 ist er, soviel wir wissen, dem Kaiser niemals often
wcihnliche Vorliebe fiir den unbedeutenden Brutus,
wie sie uns am meisten bei Plutarch entgegen-
tritt, nicht teilten. Spuren davon weist wenig-
stens der Bericht des Appian unzweifelhaft nach

;

denn der beschaftigt sich vorzugsweise mit C.
und weiss in seinem Schlussurteil iiber den C.
nur Gutes von dessen Charakter zu sagen. Diese
Verehrung des C. scheint sich besonders darauf

entgegengetreten ; als aber Nero nach der Ver-
schwOrung des Piso im J. 65 jeden selbstandigen
Charakter zu beseitigen suchte, traf auch ihn zu-

gleich mit dem jungen L. Iunius Silanus, dem
Neffen seiner Gattin, der in seinem Hause auf-
gewachsen war, das Schicksal der VeTbannung.
Wahrend aber den letzteren, der als Abkommling
des Augustus (Borghesi Oeuvr. V 197. Momm-
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sen Eph. ep. I p. 64) fur einen Thronpraetendenten
gait (Tac. ann. XV 52), unterwegs die Morder er-

eilten, hielt der Kaiser den alten und bereits erblin-

deten C. fur weniger gefahrlich und begniigte sich

mit dem Senatsbeschluss , der ihn nach Sardinien
vertrieb (Tae. ann. XVI 7—9. 22. Suet. Nero 37.

Pomp. a. a. O. 52). Erst Vespasian rief ihn zurtick

und unter dessen Begierung ist er dann auch ge-

storben (Pomp. a. a. 0.). Er muss ein hohes Alter

erreicht haben: da er im J. 30 n. Chr. Consul
war, ist er spatestens 3 v. Chr. geboren, war also

bei Vespasians Regierungsantritt (69) mindestens
72 Jahre alt. Von seinen Privatverhaltnissen

wissen wir, dass er ein grosses Vermogen besass

(Tac. ann. XVI 7), und dass er mit einer Ur-

enkelin des Augustus, der (Iunia) Lepida verheiratet

war (Tac. ann. XVI 8; vgl. Borghesi V 195f.

Mommsen Eph. ep. I p. 63).

C. war ein Schttler des Masurius Sabinus
(Pomp. 51. Dig. IV 8, 19, 2), mit dem zusammen
er die nach ihnen benannte Bechtsschule griindete

(s. den Artikel Cassiani); sehr haufig werden
beide von den Spateren zusammen genannt (frg.

6. 14. 17. 23. 28. 33—37. 39. 47. 48. 50—52.
54—56. 62. 64. 65. 67. 68. 71. 73. 76. 78, 13.

20. 27. 85. 91. 97. 100. 106. 108—111. 114. 118.

124. 125. 131—135. 137. 140—142; vgl. auch
Epikt. Diss. IV 3). Als Respondent, der zweifel-

los auch das vug resjjondendi besass (darauf deutet

auch iuris aurtor bei Hygin. de gen. contr. S. 124,

4 Lachm.; Responsen werden erwahnt in frg. 17.

21. 28. 49. 51. "52. 64. 71. 75. 79. 83. 109. 112.

128), Eechtslehrer (vgl. Dig. IV 8, 40, wo Aristo

als sein Schtiler genannt wird) und Schriftsteller

hat er sich einen Namen gemacht (Tac. ann.

XII 12 : ea tempestate [J. 49] Cassius ceteros

praeminebat peritia legum; vgl. XIV 15 studium
meum. Hygin. a. a. O. prudentissimus vir). Seine

umfangreichen Werke waren schon den Compi-
latoren Iustinians nicht mehr zuganglich ; die aus
Citaten spaterer Juristen erhaltcnen Reste sind

von Lenel Pal. I 109ff. zusammengestellt (iiber

den Gaius noster in Dig. XLV 3, 39 s. den
Artikel Gaius; dass neuerdings Longinescu
Caius der Rechtsgelehrte, Berliner Diss. 1896,

62ff., es unternommen hat, unsern C. Cassius mit
dem bekannten Gaius zu verselbigen, sollte man
kaum glauben).

Das Hauptwerk des C. waren seine libri (com-
mentarii) iuris Qtvilis in mindestens 10 Buchern
I Dig. VII 1, 70 pr. ; Fragmente, in denen das

Werk genannt wird, s. bei Lenel Pal. frg. 1—11

;

es gehoren aber auch noch viele der Citate, in

denen bios der Name des C. erscheint, hierher).

Das Werk (allein oder zugleich mit anderen?
vgl. Lenel Pal. I 277, 3) ist spater von Iavo-

lenus excerpiert worden, dessen 15 Biicher ex

Cassio (so der Ind. Flor.) von den iustinianischen

Compilatoren fiir die Digesten benutzt sind (Frag-

mente bei Lenel I 277ff.). In den hier erhaltenen

Stellen lasst sich allerdings C. (aus Citaten oder

Vergleichung mit anderen Bruchstiicken) nur ver-

haltnismassig selten nachweisen (frg. lav. 2. 12.

22. 1. 49. 55. 56. vielleicht auch 47), aber zweifel-

los gehBrt ihm noch viel mehr von diesem Ma-
terial. Freilich nicht alles : denn auch eigene

Ansichten des Iavolenus begegnen Ofter (frg. lav.

2. 9. 12. 22, 1. 32, 2; vielleicht auch 40, 2. 43 pr.

50). Da wir kein sicheres Unterscheidungsmerk-
mal haben, muss die Frage, was dem einen oder
andern Juristen angehOrt, unbeantwortet bleiben;

vgl. Lenel I 277, 3. Kriiger 155. Von dem
Verhaltnis des Auszugs zum Original lasst sich

nichts ermitteln, als dass das fiinfte Buch bei

Iavolenus (iiber Tutel) dem sechsten bei C. ent-

sprochen hat (vgl. frg. lav. 19. 20; Cass. 2).

Behandelt warden, wie es scheint, alle Gegen-
10 stande des Civilrechts, in den Auszugen des Ia-

volenus erscheinen auch einzelne Materien des

praetorischen Reehts (frg. 16. 50—55. 64—69).

Uber die nur teilweise mit dem System des Sa-

binus iibereinstimmende Anordnung s. Leist Vers,

z. Gesch. d. R. Rechtssyst. 56. Voigt Abh. d.

Sachs. Ges. d. W. VII 347f. Karlowa 692.

Kriiger 155. Lenel Pal. I 277, 3. Das Werk
ist die Grundlage von Arbeiten spaterer Juristen

geworden : des Auszuges des Iavolenus wurde schon
20gedacht; ausserdem schrieb C.s Schuler Aristo

(unter Traian) Noten dazu (vgl. frg. Cass. 4. 51

;

Arist. 9. 60). Uber C.s Verhaltnis zu Urseius

Ferox s. den Artikel Urseius. Von sonstigen

Schriften des C. findet sich nur eine Spur in

frg. 78, 27 : Cassius apud Vitellium (unter Augu-
stus) notat.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.
Pr.-R. I 316ff. RudorffR.R.-G. 1 169f. Teuffel
R. L.-G. §298, 3. Karlowa R. R.-G. I 691f.

30 Kriiger Quell, u. Litt. d. R. R. 154f. [Jors.]

61) C. Cassius Longinus, in einer Inschrift

seiner Freigelassenen (CIL VI 14529) genannt.

Vielleicht der Rechtsgelehrte Nr. 60. [Groag.]

62) L. Cassius Longinus holte als Praetor

643 — 111 Iugurtha als Zeugen gegen die von

ihm bestochenen riimischen Otflciere nach Rom
und bewog ihn namentlich durch sein persSn-

liches Ehrenwort zur Mitreise (Sail. lug. 32, Iff.).

Er erhielt das Consulat fiir 647 = 107 (CIL VIII

40 10477, 1. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Plin. n. h.

X 36. Cassiod.) und den Obcrbefehl gegen den
helvetischen Stamm der Tiguriner, wurde in der

Nahe des Genfersees von ihnen geschlagen und
flel (Caes. b. g. I 7, 4. 12, 7. 14, 7. Liv. ep. LXV.
Oros. V 15, 23. Tac. Germ. 37. App. Celt. 3).

63) L. Cassius Longinus, Sohn eines Lucius,

vielleicht des Ravilla (Nr. 72), Volkstribun 650
= 104, plures leges ad minuendam nobilitatis

potentiam tulit, in quibus hane etiam, id quern

50 populus damnasset cuive imperium abrogasset

in senatu ne esset. tuterat autem earn maxime
propter simultates cum Q. Servilio (dem Consul
von 648 = 106). Ascon. Cornel, p. 69.

64) L. Cassius Longinus, vermutlich identisch

mit dem L. Cassius Q. f., der um 676 = 78 Munz-
meister war (Mommsen Miinzwesen 612 nr. 245),

und Richter im Process des Oppianicus 680 = 74

(Cic. Cluent. 107). Er war Praetor 688 = 66

und verhinderte damals widerrechtlich , dass der

60 Process des C. Cornelius zur Verhandlung kam
(Ascon. Cornel, p. 52 mit unrichtigem Vornamen
P.; vgl. Holzl Fasti praetorii 35). 690 - 64

bewarb er sich gleichzeitig mit Cicero um das

Consulat (Ascon, tog. cand. p. 73. Q. Cic. pet.

cons. 7). Er erschien damals beschrankt und
trag, bald aber zeigte er sich als gefahrlich, denn

er schloss sich mit Eifer an Catilina an (Ascon.

a. O. Cic. Cat. Ill 16. 25. Sail. Cat. 17, 3.
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Flor. II 12, 3). Er ftihrte die Verhandlungen
mit den Gesandten der Allobroger, gab ihnen

aber vorsichtigerweise nichts Schriftliches, sondern
versprach, bald selbst zu ihnen zu kommen (Cic.

Cat. Ill 9; Sull. 36ff. Schol. Bob. z. d. St. p. 367.

Sail. 44, If. App. b. c. II 4) und reiste noch
friiher als sie ab (Sail.). Seine Aufgabe beim
Ausbruch der VerschwOrung ware gewesen, die

Stadt in Brand zu stecken (Cic. Cat. Ill 14. IV
13; Sull. 53). Er wurde mit drei anderen Ge-
nossen abwesend zum Tode verurteilt (Sail. 50, 4).

65) L. Cassius Longinus, Bruder des Caesar-
mfirders Nr. 59 (Cic. ad fam. XII 2. 2. 7. 1)

und vielleicht der erste aus dem Gescajecht, der
das Cognomen regelmassig fuhrte. Er scheint

Urheber der Denare mit der Aufsehrift Longin(us}
IIIv(ir) gegen 700 = 54 zu sein (Mommsen
Miinzwesen 636 nr. 279), klagte in diesem Jahre
zusammen mit L. Laterensis den Cn. Plancius
wegen Wahlumtrieben an (Cic. Plane. 58ff.) und
702 = 52 gemeinsam mit anderen den Mitschul-
digen des Milo M. Saufeius (Ascon. Milon. p. 48).

Im Biirgerkriege auf seiten Caesars wurde er

von diesem 706 = 48 mit einer aus Rekruten
gebildeten Legion nach Thessalien gesandt (Caes.

b. c. Ill 34, 2. 35, 2) und verschanzte sich am
Ossa (CIL I 618 = III 588). Als sich Metellus
Scipio mit iiberlegener Macht gegen ihn wandte,
zog er sich iiber das Gebirge in der Richtung
auf Ambrakia zuriick (Caes. Ill 36, 2— 8. Dio XLI
51, 2), unterwarf mit Calvisius Sabinus die west-
lichen Landschaften Mittelgriechenlands und stiess

dann zu Pufius Calenus, der die ostlichen in Be-

sitz nehmen sollte (Caes. Ill 55, 1). Obwohl
er an der Ermordung Caesars keinen Anteil hatte,

wurde er doch bei den Apollinarspielen des Brutus
710 — 44 als Bruder des Gaius vom Volke mit
Beifall begriisst (Cic. ad fam. XII 2, 2 ; ad Att.
XIV 2, 1), und da er in diesem Jahre das Volks-
tribunat bekleidete, erschien er auch dem M. An-
tonius als gefahrlich. Daher verbot ihm dieser

am 28. November, an dem er gegen Octavian
mit der Achtserklarung vorgehen wollte, bei Todes-
strafe den Besuch der Senatssitzung (Cic. Phil.

Ill 23). Im Marz 711 =43 war C. gegen die

ijbertragung des Oberbefehls gegen Dolabella an
seinen Bruder (Cic. adfam. XII 7, 1), und erst spater,

als die Triumvirn alle Verwandten der Caesar-
mOrder verfolgten, ging er nach Asien, doch nie-

mals nahm er, im Gegensatz zu seinem Sohne
(Nr. 15), am Kriege auf seiten des Gaius teil

und wurde deshalb 713 = 41 in Ephesus von
Antonius begnadigt (App. b. c. V 7). Vielleicht
ist er Urheber der Lex Cassia, welche Caesar
zur Verleihung des Patriciats ermachtigte (Momm-
sen ROm. Forseh. I 175, 12). [Munzer.]

66) L. Cassius Longinus, Consul suffectus in

der zweiten Halfte des Jahres 11 n. C'hr. mit
T. Statilius Taurus: Fasti Capitolini CIL 12 p. 29
(L. Cassius L. f. . n. Longinus). Fasti Arvalium
CIL 12 p. 70 (L. Co,...). CIL XII 4333 (L.
Cassius Longinus). Seine Sohne waren L. Cassius
Longinus (Nr. 67), der in der strengen Zucht
des Vaters aufwuchs (Tac. ann. VI 15), und (hochst-

wahrscheinlich) C. Cassius Longinus (Nr. 60), der
Sohn einer Tochter des Rechtsgelehrten Q. Aelius
Tubero (Pompon. Dig. I 2, 2, 51), die demnach
die Gemahlin unseres Cassius gewesen sein rnuss;

vgl. o. Bd. I S. 538, wo C. Cassius Longinus in

L. Cassius Longinus zu corrigieren ist.

67) L. Cassius Longinus. a) Name. L. Cas-
sius Longinus CIL X 1233 Fasti Nolani. Suet.

Calig. 24; L. Cassius Long... CIL VI 29681;
L. Cassius CIL 12 p. 71 Fasti Arvalium. Tac.

ann. VI 15; Cassius Longinus Tac. ann. VI 45

;

Kaooios Dio LVIH 3 , 8 ; sonst (im Consulat)

Longinus.
10 b) Leben. Er war der Sohn des L. Cassius

Longinus (Nr. 66) und daher wohl der Bruder
des C. Cassius Longinus (Nr. 60). Von seinem
Vater strenge erzogen, war er doch mehr durch
Leutseligkeit als durch energische Thatigkeit aus-

gezeichnet (Tac. ann. VI 15). Consul ordinarius

mit M. Vinicius im J. 30 n. Chr. (s. die oben
angefiihrten Nachweise), in welchem nachher sein

Bruder den Consulat als suffectus bekleidete. Von
Seian gewonnen, intriguierte er damals gegen

20 Drusus , den Sohn des Germanicus (Dio LVIII

3, 8). Nach dem Sturze Seians nahm er im
J. 32 an der EntriistungskomOdie im Senate teil

(Tac. ann. VI 2; unter den Cassii dieser Stelle

wird wohl unser L. Cassius gemeint sein). Im
J. 33 vermahlte ihm Tiberius Drusilla, die "Pochter

des Germanicus (Tac. ann. VI 15). Bei einem
Brande in Rom im J. 36 wurde er neben seinen

Schwagern Cn. Domitius, M. Vinicius, Rubellius

Blandus und neben P. Petronius mit der Ab-

30 schatzung der Verluste betraut (Tac. ann. VI 45).

Als der Bruder seiner Gattin, C. Caesar (Caligula),

zur Herrschaft gelangte, RSste er seine Ehe mit
Drusilla (Suet. Calig. 24).

68) L. Cassius C. f. Longin[us], Duumvir
von Pola mit L. Calpurnius L. f. Piso (CIL V
54). Patron des L. Cassius Longini 1. Phoebus
(CIL V 583 Tergeste).

"
[Gro'ag.]

69) Q. Cassius Longinus, Sohn eines Lucius

und Enkel eines Quintus (vielleicht Nr. 20), war

40 stiidtischer Praetor 587 = 167 (Liv. XLV 16, 3.

8. 35, 4. 44, 4), fuhrte als solcher den gefangenen

Perseus nach seinem kunftigen Aufenthaltsorte

Alba (a. O. 42, 4) und brachte die dem Genthios

abgenommenen Schiffe nach Apollonia und Dyrrha-

chion (a. O. 43. 10). Er starb in seinem Con-

sulat 590 = 164 (f. Cap. Chronogr. Idat, Chron.

Pasch. Cassiod.).

70) Q. Cassius Longinus. Das Cognomen fehlt

auf den Miinzen , bei Caesar und Cicero, findet

50 sich aber schon im b. Alex.; Cic. ad Att. V 21, 1

nennt C. frater, d. h. wahrscheinlich Vetter, des

C. Cassius und Freund des Atticus. C. war
Miinzmeister in den letzten Jahren des 7. Jhdts.

d. St. (Mommsen Miinzwesen 635 nr. 278) and

von 700 = 54 an Quaestor des Pompeius in Hi-

spania ulterior; er machte sich dort durch seine

Raubsucht und Harte so verhasst, dass ein Mord-

versuch gegen ihn unternommen wurde (Cic. ad

Att. VI 6, 4. b. Alex. 48. 1. 50, 1. Dio XLI 24,

60 2). Kurz nach seiner Riickkehr gelangte er zum
Volkstribunat fur 705 = 49 und stand in diesem

Amte mit seinen Collegen auf Caesars Seite (vgl.

Cic. ad Att. VTI 7, 5). In der Senatssitzung

des 1. Januar notigten M. Antonius und C. die

Consuln zur Verlesung von Caesars Bericht. Die

Majoritat der Versammlung lehnte dessen ver-

sohnlicbe Vorschlage ab und fasste die Beschliisse

gegen ihn , welche der Kriegserklarung gleich
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kamen. Beide Tribunen intercedierten , aber sie

sahen sich infolgedessen sogar in ihrer personlichen

Sicherheit bedroht und verliessen am 7. Januar
die Stadt (Caes. b. c. I 2, 8. 5, 6. Liv. ep. CIX.
Oros. VI 15, 2 falschlich P. Cassius. Dio XL!
1, 2ff. App. b. c. II 33. Plut. Ant. 5, 3). Sie

trafen Caesar in Ariminum (Caes. I 8, 1), und
es scheint, dass C. bereits an dem Zuge gegen
Rom in einer militarischen Stellung teilnahm
(Cic. ad Att. VII 18, 2). Nach dem Einzug in

der Hauptstadt berief er mit Antonius den Senat,

da alle Magistrate entflohen waren (Dio XLI 15,

2). Sodann begleitete er Caesar auf dem spani-

schen Feldzuge (Caes. II 19, 1) und wurde nach
dessen Beendigung als Propraetor der jenseitigen

Provinz zuriickgelassen (Caes. II 21, 3. b. Alex.

48, 1. Liv. ep. CXI. Dio XLI 24, 2. App. II 43).

Fur die folgenden Begebenheiten ist ausser kurzen
Erwahnungen (b. Hisp. 42. Liv. ep. CXI ; frg. 36
—38 bei Priscian VI 22 [GL II 213]. Val. Max.
IX 4, 2. Dio XLII 15. 16. XLIII 29, 1) die

Hauptquelle bell. Alex. 48—64 (Sonderausgabe von
Landgraf als Bericht des C. Asinius Pollio iiber

die spanischen Unruhen des Jahres 48 v. Chr.,

Leipzig 1890); fiber ihre Chronologie vgl. Judeich
Caesar im Orient 191ff. C. hatte vier Legionen,
die zumeist aus iibergetretenen Pompeianern und
Eingeborenen bestanden; auf sie wollte er sich

stiitzen, um im iibrigen nach Belieben schalten
zu kOnnen. Nach einigen kleinen Erfolgen gegen
die Lusitaner nahm er den Imperatortitel an.

Nachdem er den Winter in Corduba verbracht
und die schamlosestcn Erpressungen verubt hatte,

erhielt er im Fruhjahr 706 = 48 den Auftrag,
KOnig Iuba zu bekriegen. Dies hot ihm zunachst
den Vorwand, die Provinz mit neuen druckenden
Steuern zu belasten und cine flinfte Legion aus-

zuheben. Schon vorher hatte die allgemeine Un-
zufriedenheit zu einer VerschwOrung mehrerer
Provincialen gegen C. gefuhrt; jetzt wurde er

auf dem Markte in Corduba angefallen und schwer
verwundet, aber erholte sich wieder. liess die Ver-
schworenen hinrichten, soweit sie sich nicht los-

kauften (vgl. Calpurnius Nr. 113), und be-

handelte das Land harter als je. Er begab sich

nach seiner Genesung nach Hispalis, um bald
den africanischen Feldzug zu eroffnen, da em-
pOrten sich erst die beiden fruher varronischen

Legionen in Ilipa und kurz darauf die in Corduba
stehenden Truppen, an dcren Spitze der Quaestor
M.Marcellus trat. -Es gelang den Anfstandischen,

sich zu vereinigen. wahrend C. mit den treu-

gebliebenen Legionen eine teste Stellung bei Cor-

duba einnahm, hauflge Gefechte lieferte und Hiilfe-

gesuche an Bogud von Mauretanien und M. Le-

pidus, den Proconsul von Hispania citerior, schickte

(October 706 = 48). Vor der uberlegenen Macht
des Marcellus zog er sich nach der Bergstadt
Ulia zuriick und wurde hier von jenem einge-

schlossen. Nun trafen Bogud und Lepidus als

Vennittler ein : anfangs zeigte sich C. misstrauiseh

gegen sie, schliesslich aber fuhrten die Verhand-
lungen zu dem Ergebnis. dass er freien Abzug
erhielt_ Da eben damals, Anfang 707 = 47, der
ihm bestimmte Nachfolger C. Trebonius eintraf,

entliess er seine Leute eiligst in die Winter-
quartiere und schiffte sich mit seinem Raube in

Malaca ein. Sein Fahrzeug ging in der Ebro-

miindung unter, und er selbst fand dabei seinen
Tod. Nach Livius (frg. 38) soil er sich zuletzt

mit dem Gedanken des Abfalls von Caesar ge-
tragen haben ; thatsachlich war er ihm treu ge-

biiebeu. Freilich hat er durch sein schlimmes
Regiment der Sache des Dictators in Spanien
sehr geschadet und fur die letzte Erhebung der
Pompeianer den Boden bereitet. [Munzer.]

71) Q. Cassius Longinus, iuris peritfus), v(ir)

10 bfonus). CIL V 1026, add. p. 1025. [Stein.]

72) L. Cassius Longinus Ravills erhielt den
zweiten Beinamen von der Farbe seiner Augen
(Fest. p. 273. 274; vgl. Frontin. aqu. 8). Als
Volkstribun 617 = 137 gab er die sehr populare
zweite Lex tabellaria, welche die schriftliche Ab-
stimmung auf das Gerichtsverfahren mit Aus-
nahme der Hochverratsprocesse ausdehnte (Cic.

Brut, 97. 106; Lael. 41; de leg. Ill 35ff.; Sest.

103. Schol. Bob z. d. St. p. 303. Ascon. Cornel.
20 p. 69. Pseudo-Ascon. Verr. p. 141L). Er war

Consul 627 = 127 (Cassiod. Chronogr. Idat. Chron.
Pasch.) und Censor 629 = 125 (Cic. Verr. I 143).

Wahrend der Verwaltung dieses Amtes leitete er

mit seinem Collegen Cn. Servilius Caepio die

aqua Tepula nach Rom (Frontin. aqu. 8) und
bestrafte seinen alten Gegner M. Lepidus Porcina
wegen seines iibermassigen Luxus (Cie. Brut. 97
iiber den fruheren Streit beider. Veil. II 10, 1.

Val. Max. VII 1 damn. 7-; vgl. Bd. I S. 566 Nr. 83).

30 Er war besonders ausgezeichnet und gefiirchtet

als Richter, so dass sein Name fast typisch wurde
(z. B. Cic Verr. I 30. Ill 137. 146); fur sein

Verfahren ist die stete Frage: Cut bono? charak-
teristisch (Cic. Rose. 84; Mil. 32. Ascon. p. 40.

Pseudo-Ascon. p. 141). Als das Volk mit dem
Spruche der Pontifices in dem bekannten grossen

Vestalenprocesse von 641 = 113 (Bd. I S. 590 Nr.

153) unzufrieden war. wurde er von den Comitien
zum ausserordentlichen Richter ( falschlich praetor

40 von Val. Max. genannt) in dieser Sache erwahlt und
verurteilte mehrere der Angeschuldigten (Ascon.

p. 40. Val. Max. Ill 7, 10; vgl. VI 8, 1. Momm-
sen Staatsr. II 604). t'ber Hinweise auf das
Tabellargesetz und auf diesen Process, die auf
Miinzen spiiterer Cassier vorkonrmen, vgl. Momm-
sen Ztschr. f. Nmnism. II 42. Siihne des Ravilla

sind vielleicht Nr. 57 und 63. [Munzer.]

73) Cassius Lnngus. praefeetus castrorum im
Herbst 69 n. Chr. bei Hostilia, wird von den

50 Truppen , die sich gegen Caecina Alienus Uber-
tritt zur flavischen Partei strauben. an dessen
Stelle neben Fabius Fabullus als Fiihrer aufge-

stellt. Tac. hist, III 14. [Stein.]

74) L. Cassius Marcellinus, Legat von Pan-
nonia inferior, Consul designa+us (CIL III Suppl.
10470 Aquincum). Vielleicht Vater des Cassius
Pius Marcellinus (Nr. 84) oder identisch mit diesem.

75) Cassius Maximus. Proconsul von Achaia
unter Traian, wahrscheinlich im J. 116 n. Chr.,

60 CIG I 1732 a 12. [Groag.]

76) Cassius Maximus. griechischer Rhetor aus

Phoinikien (Artemid. I l' p. 2, 26f. II 70 p. 168,

9), dem Artemidor die drei ersten Biicher seiner

'OvEtgoxgiTc/.d widmete. Nach einer wahrschein-

lichen Vennutung O. H i r s c h fe 1 d s bei K r a u s s Ar-
temidor p. 8 ist eir identisch mit dem grieehischen

Rhetor Maximus aus Tyrus. Vgl. Diels Herm.
XXIII 287. [M. Wellmann.]
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77) Cassius Mont[anus], procurator) Au-

gfusti) provmcfiae) CIL XII 671.
78) L. Cassius Nomentanus, notorischer Ver-

schwender, der durch seine Schlemmerei seine
gesamte Habe vergeudete, Hor. sat. I 1 102
8, 11. II 1, 22. 3, 175. 224 und dazu die Er-
kliirungen Porphyrios. Senec. dial. VII 11, 4.

[Stein.]

79) Cassius Papirius, Consul Avidii Gassii
temporibus (175 n. Chr.), als (wahrend seines
Consulates) sterbenskrank genannt in einem an-
geblichen Briefe des Kaisers Marcus. Hist Aus
Clod. Albin. 10, 11. 12. [Groag.]

80) C._ Cassius Parmensis. Den Vornamen
giebt die Uberlieferung in der Uberschrift seines
Briefes an Cicero ad fam. XII 13; vielleicht ist
derselbe auch ad Att. XV 8 gemeint (Euete
Die Corresponded Ciceros in den J. 44 und 43
Marburg 1883, 56f.). Er war an Caesars Ermor-
dung beteiligt und kampfte dann auf seiten des
Cassius und Brutus. Im J. 42 ist er in Asien, von
den Feldherm mit einem Heer und einer Plotte
zurfickgelassen, urn Geld einzutreiben (Appian. b.
c. V 2), und also gewiss identisch mit dem, der
im J. 43 entsprechendes von sich in jenem Brief an
Cicero aus Cypern berichtet. Nach dem Tod des
Brutus und Cassius sammelte sich um seine Flotte,
was von Schiffen und Mannschaft ubrig war. Mit
einem Teil dieser Krafte scheint er in Sicilien zu
Sex. Pompeius gestossen zu sein. Nach dessen
Flucht nach Asien ging er, weil er den Wider-
stand gegen die iiberlegenen Krafte des Antonius
fur aussichtslos hielt, im J. 36 zu diesem fiber
(Appian. ebd. 139). Auf dessen Seite stand er
in der Schlacht bei Actium. Von dort nach Athen
gefiohen wurde er, angeblich der letzte noch fiber-
lebende CaesarmOrder (Veil. II 87, 3), auf Befehl
Octavians getotet, was ihm durch einen schreck-
lichen Traum vorherverkiindet worden sein soil
(Val. Max. 1 7, 7). C. war dichterisch thatig;
Horaz ep. I 4, 3 fragt den Tibull an, ob er mit
des C. opuscula wetteifern wolle, gewiss nicht
ohne Eficksicht auf Tibulls politische Haltung
(Marxo. Bd. I S. 1320), und die Scholiasten z.

St. berichten, er habe Satiren geschrieben. auch
Elegien und Epigramme von ihm wurden er-
wahnt. Die Elegien sind also wohl unter den
opmnila bei Horaz zu verstehen. Der Name
seines Murders Q. Attius Varus gab Anlass zu
der auf einer Verwechslung mit dem Tragi ker L.
Darius beruhenden Anekdote der Horazscholien.
dass dieser seinen Thyestes aus der Hinterlassen-
schaft des C. gestohlen habe. Scripscrat enim
multas tragoedias Cast ins fiigen die Scholiasten
bei, was fur uns uncontrolierbar ist. Ein Vers
aus der Praetexta Brutus ernes C, freilich mit
unreinen Senkungen auch an den geraden Stellen
bei Varro de 1. 1. VI 7. VII 72 ('TRP2 p. 285);
Skazon eines C, ebenso gebaut. bei Quint, inst.

^ 11, 24 (aus einem Epigramm?). Ganz im Sinn
und Geist des Antonius (Cic. Philipp. Ill 15.
XIII 19) war ein Schmahbrief des C. an Octavian
gehalten (Suet. Aug. 4); aus einem Brief des C.
an Antonius ein gesundheitlicher Batsehlao- bei
Plin. n. h. XXXI 8. 19 Hexameter mit dem°Titel
Orpheus, die z. B. in Wernsdorfs PLM II 310
dem C. zugeschrieben werden . sind ein italieni-
sches Product des 16. Jhdts, (Wei chert 299).

\gl. Drumann R. G. II 161ff. A. Weichert De
L. Varii et Cassii Parmens. vita et carminibus,
Grimma 1836, 212ff. [Skutsch.]

81) Cassius Patavinus, ein Mann aus dem
"Volke, verrnass sich, bei einem Gastmahl zu er-
klaren, ihm fehle weder Wunsch noch Mut, um
Augustus zu toten. Augustus begnugte sich , ihn
durch leichte Verbannung zu bestrafen. Suet.
Aug. 51.

10 82) M. Cassius Paullinus, IlTvvr afere) a(r-
grnto) afuro) f(lando) fferiundo), trfibunus) m(i-
litztm) teg(ionis) I. It(alicae), qu(aestor) pr(o-
vinciae) Macfedoniae), ab act(is} smfatus). Grab-
schrift CIL VI 1373. Wohl Verwandter des M.
Cassius Hortensius Paulinus (Nr. 48).

88) D. Pius Cassius s. Pius.
84) Cassius Pius Marcellinus, (tribunus) lati-

clavius leg(ionis) II. ad(hdricis), CIL III Suppl.
13371 (Aquincum). Quaestor designatus, XV vir

20 sacris faciundis im J. 204 n. Chr. (Acta ludorum
saecularium Ephem. epigr. VIII p. 282. 284. 290.
291); vgl. L. Cassius Marcellinus (Nr. 74).

[Groag.]
85) Cassius Sabaco, Freund des C. Marius,

soil dessen Wahl zum Praetor 638 =116 mit
ungesetzlichen Mitteln unterstutzt haben und
wurde deshalb von den Censoren aus dem Senat
gestossen (Plut. Mar. 5, 3—5). [Miinzer.]

86) Cassius Salanus, Freund Ovids, Lehrer
30 des Germanicus (Plin. n. h. XXXIV 47. Ovid.

ex Ponto II 5, 41ft'.). An ihn schreibt Ovid, ex
P. II 5, wor-in er ihn als Dichter rfihmt (v. 63ff. i

und seine Gelehrsamkeit (v. 15) und Beredsam-
keit (v. 40. 69) hervorhebt. Vgl. Te uff el-
Schwab e fi. L.-G.s 267, 9. [Stein.]

87) Cassius Scaeva. Der voile Name lautet
bei Val. Max. Ill 2, 23 M. Cassius Scaeva, bei
Suet. Caes. 68 und Plut. Caes. 16, 2 Cassius
Scaeva, und ein Cassius Scaeva kommt auch

40 inschriftlich vor (CIL X 5728). Scaeva war Cen-
turio unter Caesar und zeichnete sich 706 = 48
in den Karupfen bei Dyrrachion riihmlich aus ; er
biisste dabei ein Auge'ein, und sein Schild wurde
von 120 Geschossen durchbohrt (Val. Max. Suet.
Plut. aa. OO. Caes. b. c. Ill 53, 4ff. Lucan. VI 144

;

ungenau App. b. c. II 60; Scaevola Flor. II 13. 40).
Auf einem Schleuderblei aus Perusia (Ephem.
epigr. VI 79) wird Scaeva als Primipilus der
12. Legion bezeichnet; auch erwiihnt ihn Cic. ad

50 Att. XIV 10, 2. [Miinzer.]

88) P. Cassius Secundus, Legat von Nnmidien
unter Hadrian (CIL VIII 2534 Castra Lamba^i-
tana; Suppl. 19132. 19133. 19134 Sigus). Con-
sul suffrctus am 15. October 138 mit M. Nonius
Mucianus (CIL VIII 270 = Suppl. 11451 1.

[Groag.]

89) Cassius Severus (das Praeuomen if be-
ruht auf der sehr unsicheren Lesart Titi Cassii
bei Plin. ep. IV 28, 1), hervorragender Eedner

60 der augusteischen Zeit. Dass er aus Longula in
Latium gebiirtig gewesen sei, nimmt mitW e i c h e r t

192 noch Froment 124 auf Grand von Plin. n. h.
Quellenverz. XXXV an; jetzt interpungiert man
a. O. gewohnlich ex auctoribus Cassio Severn.
Longtdano und sieht in Longulanus einen neuen|
vCllig unbekannten Autor (M. Caelius Rufus Lon-
gulanus? Urlichs Die Quellenregister zu Plin.
letzt. Biichern

, Wurzbnrg 1878, 14). Obwohl
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weder durch seine Herkunft (sordidae originis,

Tac. ann. IV 21) noch durch seine sittliche Lebens-
fuhrung (maleficae vitas, Tac. a. O. vgl. Senec.

contr. Ill praef. 4) empfohlen, hatte er sich den-

noch schon friih als Sachwalter einen grossen

Narnen gemacht. Seine hohe Begabung (Quintil.

X 1, 117. Senec. a. O. 3. 4) und vielseitige Bil-

dung (Tac. dial. 19. 26), verbunden mit Geistes-

gegenwart, Schlagfertigkeit und Geschick im

auf dem Felseneiland Seriphos interniert (Tac.
ann. IV 21), wo er im J. 32 in grOsster Diirftig-

keit vix panno verenda eonteetus starb (Hieron.
a. Abr. 2048 = Suet. frg. 69* p. 87 Effsch.), nach
Hieronymus XXV exilii sui anno, so dass seine
Relegation ins J. 8 fallen wurde (Eobert 14
setzt sie unter Vergleichung von Cass. Dio LVI
2 7 zwisehen 6 und 10, S ch a n z 204 nach 1 2 n. Chr.

;

Weichert 201f. denkt unter Berucksichtigung von
Extemporieren (Senec. 4ff.) , unterstutzt durch 10 Plut. de disc. adul. et amic. 18 an eine Unter
kSrperliche Vorzuge, wie eine auffallende KOrper-
grOsse (Senec. 3. Plin. n. h. VII 55), ein sehr

kraftiges und doch wohllautendes Organ (Senec. 3),

einen wurdevollen, lebhaften, jedoch keineswegs
theatralischen Vortrag (Senec. 3. 4. Quintil. VI 1,

43), imponierten dem Publicum und machten ihn
zu einem ebenso gesuchten wie gefurchteten Ad-
vocaten. In Privatsachen trat er auch zweimal
des Tages, vormittags und nachmittags, auf, in

brechung der Verbannung im Anfange der Eegie-
rung des Tiberius). Das consenuit bei Tac. ann.
IV 21 berechtigt uns , seine Geburt in die vier-

ziger Jahre v. Chr. zu setzen. Horat. Epod. 6 be-
ziehen die Scholiasten falschlich auf den Eedner
C. (Teuffel Z. f. Alt.-Wiss. 1845, 596. Froment
125f.). Uber seine Bedeutung als Eedner werden
wir nur wenig durch die sparlichen Fragmente
seiner Eeden (gesammelt von Meyer) aufgeklart,

«ffentlichen nur einmal (Senec. 5). Der Erfolg 20 um so mehr durch mannigfache NotizenbeiSchriffc-
entsprach nicht immer den Erwartungen. Nach
Macrob. sat. II 4, 9 wurden, wenn C. Anklager
war , viele freigesprochen , und als Verteidiger
hatte er noch weniger Gliick; nur in eigener Sache
verteidigte er sich mit Erfolg gegen die Anklage
des Fabius Maximus (Senec. a. 0. 5. 114, 11). Unter
den Processen , die er fiihrte , hat am meisten
Staub aufgewirbelt der Giftmordprocess gegen des
Augustus Freund Nonius Asprenas vom J. 9 v. Chr.,

stellern seiner und der niichstfolgenden Zeit, be-
sonders beim Ehetor Seneca. Cbereinstimmend
wird er von alien ungemein hoch gestellt (Plin.

n. h. VII 55: orator celeber. Tac. ann. IV 21:
orandi validus. Hieron.-Suet. a. O. orator egre-

yius); in dem Dialogus des Tacitus gilt er fur

den bedeutendsten Vertreter der modernen Eich-
tung der Beredsamkeit

;
Quintilian empfiehlt ihn

zur Nachahmung X 1, 22. XH 10, 11. X 1, 116,
in dem Asinius Pollio als Verteidiger des Asprenas 30 an letzter Stelle mit der Einschrankung si mm
ihm gegeniiberstand (Plin, n. h, XXXV 164. Suet.

Aug. 43. 56. Cass. Dio LV 4; Eingang zu dieser

Eede Quintil. XI 1, 57) ; noch zu Quintilians (X
1, 22) Zeiten existierten die Keden beider Manner.
Durch das ganze Leben und Wirken des C. geht
ein Zug von Bitterkeit und Unzufriedenheit mit
der bestehenden Ordnung der Dinge. Die Aus-
falle auf Tyrannen und Anpreisungen der Frei-

tieit, die in den damals aufbluhenden Declama-

iudieio legatur; er wiirde unbedingt unter die

ersten Redner zu zahlen sein, si ceteris virtuti-

bus oolorem et gravitatem orationis adiecisset.

Als charakteristischen Zug seiner Reden hebt
Quintil. XII 10, 11 die aeerbitas hervor (vgl. auch
X 1, 117. VI 3, 27). Mit dem Sarkasmus ver-

bindet sich bei ihm die urbanitas (Quintil. X
1, 117; lepor urbanitatis, Tac. dial. 26). Seiten
aussert sich sein Witz in dieser milden, schonen-

tionsschulen mit Vorliebe variiert wurden. aber, 40 den Form, meist ist er beissend und scharf, ja
weil auf die vier Wande des Horsaales beschrankt,
ziemlich unschadlich waren. ubertrug er in die

Offentlichkeit, auf das wirkliche Leben, und der

Plebejerund Eepublicaner, dem seine hervorragen-
den Fahigkeiten unter andern politischen Ver-
haltnissen den Weg zu den hOchsten Ehrenstellen
gebahnt hatten, machte seinem gepressten Herzen
in Rede und Schrift durch masslose Schmahungen
und allzu freimiitige, ehrenriihrige Ausserungen

riicksichtslos und roh; plus stomacho quam con-
silio dedit (Quintil. X 1, 117). Seine Anklage-
reden wurden zu Schmahreden, denen gravitas
orationis (Quintil. a. O.) und modestia et pudor
verborum (Tac. dial. 26) abging. Proben seines

Witzes: Senec. contr. Ill praef. 16f. II 4, 11.

IX 3, 14. X praef. 8. 5, 20. Suet, de gramm. 22.

Quint. VI 1, 43. 3, 78. 79. 90. VIII 2, 2. 3, 89.

XI 1, 57. 3, 133. Zu denselben Fehlern ver-

uber hochstehende Manner und Frauen, besonders 50 fiihrte ihn die leidenscbaftliche Glut, mit der er
aus der Umgebung des Augustus, und fiber diesen

selbst Luft. Augustus, der ihn lange genug hatte
gewahren lassen, ja in einer Anklage de moribus
sogar auf Freisprechung des C. hingewirkt hatte

(Cass. Dio LV 4. Froment 123f. 128), liess den
vielgehassten Mann , auf den selbst die Mass-
regelung des geistesverwandten T. Labienus so

wenig Eindruck gemacht hatte, dass er ausrief:

nunc me tivum uri oportet , qui illos (Labieni

seine Sache verfocht (Tac. dial. 26; Quintil. X
1, 117 ist fervor zu lesen). Im Zorne sprach er am
besten (Senec. contr. Ill praef. 4); sein Ungestum
riss Richter und ZuhOrer fort (2) und schreckte

die Gegner (4—5). Von ihm sagte sein Zeitgenosse

Gallio: cum diceret . rerum potiebaiur: adeo
nmnes imperata fa-ciebant: cum ilk vohterat,

iraseebantur. Xemo non illo dicente timebat, ne

desineret. Alles hing in ungeschwachter Spannung
libros) edidici (Senec. contr. X praef. 8), endlich 60 an seinen Lippen und lauschte seinem Vortrage, in

fallen. Seine Pasquille bildeten die Grundlage
eines gegen ihn eingeleiteten Verfahrens laesae

maiesiatis (Tac. ann. I 72). Durch Senatsbe-
schlussjvurden seine Schriften vernichtet, er selbst

wurde nach Kreta verwiesen (Suet. Calig. 16.

Tac. aim. IV 21). Als er auch dort seine An-
griffe in ungeminderter Scharfe fortsetzte, wurde
er im J. 24 unter Confiscierung seines VermOgens

dem nichts miissig (Sen. a O. 2), nichts schlep-

pend (7) war. Hieb auf Hieb versetzte er seinem

Gegner, ineist ohne sich selbst genfigend zu decken.

So artete in blinder Streitlust der Kampf in waste
Balgerei aus (Tac. dial. 26). Geisteggegenwartig

und schlagfertig wie er war. wusste er die Angriffe

des Gegners geschickt zu parieren und ihn durch un-

erwartete Hiebe aus seiner Stellung zu werfen, Trotz

-
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dem er jede Rede meist bis in die kleinsten Details,

bis aufeinzelneWitzworte, die er anbringen wollte,

auszuarbeiten pflegte und me ohne Concept sprach,

machte er sich doch nie von seinem Concepte ab-

hangig. Wuide er gezwungen zu extemporieren,

so iibertraf er sich selbst. Von seinen Reden
wurde man ¥iel machtiger ergriffen, wenn man
sie hCrte, als wenn man sie hinterher las (Senec.

a. 0. 3—6). Seiner ganzen Individualitiit nach war
er mehr zum Angriff als zur Abwehr geriistet;

bei Verteidigungen war er geradezn urn Rede-
stoff verlegen (Senec. contr. Ill praef. 5). Becht
bedenklich war die Vernachl&ssigung des ordo

rerum (Tac. dial. 26), einer regelrechten Dispo-

sition des Stories. Zwar waren auch ihm die

bekannten vier Redeteile prineipium, narratio,

argumentatio, epilogus (Senee. a. 0. 10) gelaufig,

aber dig principiorwm lomga praeparatio et nar-

rationis alte repetita series et multarum divi-

sionum ostentatio et mille argwnentorum gradus
(Tac. dial. 19) waren nach seinem Geschmacke
nicht. In dieser Hinsicht war er eher Theodoreer

als Apollodoreer, wenn er iiberhaupt zu den da-

mals vorherrschenden rhetorischen Systemen Stel-

lung nahm und nicht vielmehr innerhalb der land-

lauflgen Schemata seine Selbstandigkeit voll wahrte,

unbekiimmert, ob etwas am richtigen Platze ge-

sagt sei oder nicht. Seine Misserfolge riihren,

abgesehen davon , dass er aus reiner Streitlust

Prooesse ubernahm, wahrscheinlich daher, dass

er als Redner mehr zu imponieren als zu iiber-

zeugen suchte. An die Stelle ruhig abwagender,
sachlicher Argumentation setzte er fesselnden Witz
und aufregendes Ungestum (vgl. was C. fiber Pas-

sienus sagt, Senec. Ill praef. 10). Wie hierin,

so trug er auch in der Diction dem modernen
Zeitgesehmacke Bechnung. Er fand Gefallen an

den epigrammatisch zugespitzten, pikanten Sen-

tenzen, in denen sich Scharfsinn und Spitzfindig-

keit jener Zeit zu (iberbieten suchten ; die Sen-

tenz des Declamators Varius Geminus bei Senec.

suas. 6, 11 bewunderte er unite; ein summits
amator des Mimendichters Publilius Syrus, citierte

er mit Vorliebe Verse von ihm (Senec. contr. VII

3, 8f.). Seine Bede wird charakterisiert als reich

an geistreichen Einfallen und glanzenden Sen-

tenzen (Senec. contr. Ill praef. 2. 18), sein Aus-

druck als nicht gewOhnlich noch unedel, sondern
gewahlt (wenn auch keineswegs iingstlich correct),

seine Darstellung als nicht schlaff oder matt, son-

dern feurig und lebendig (7). Quintilian X 1,

1 16 vermisst an seiner Diction den color, die ge-

sunde Farbung des Ausdruckes (vgl. auch Tac.

dial. 26 : plus bilis quam sanguinis). Nach Senec.

contr. Ill praef. 18 war seine compositio aspera
et quaeritaret compositionem (conclusionem Tho-
mas), ganz zeitgeroass nach Auflosung derPeriode
in kurze Satzchen ; auch hierin zeigt sich die

Xeigung des C. zur Begellosigkeit. Bei keinem
Redner jener Zeit fiel es mehr auf als bei C,
dass er in der Declamation, obgleich er auch fiir

sie aufs beste ausgeriistet war, verhaltnismassig

so wenig leistete (Senec. a. 0. 1. 18). C. war
eben eigentlicher R«dner und empfand als solcher

gegen die Declamation, die damals die forensische

Beredsamkeit ganz zu verdrangen suchte, als reine,

iiberflussige Spielerei und fiir die Praxis vbllig

wertlose, ja verhangnisvolle Schuliibnng einen

ausgesprochenen "Widerwillen (vgl. seine lehrreiche

Auseinandersetzung vor dem Rhetor Seneca contr.

Ill praef. 8ff., etwa aus dem J". 10 v, Chr., Brzoska
Comm. philol. in hon. Reifferscheidii, Breslau

1884, 40—46). In scholastica, ruft er aus, quid
non supervacuum est, eum ipsa supervaema sit?

Consequenterweise declamierte er nur selten und
nur auf den dringenden Wunseh seiner intimsten

Freunde (Senec. 7. 18). Proben: VII 3, 10. IX
10 2, 12. X 4, 25, langste Probe X 4, 2, ein Bei-

spiel jener zu detaillierten, an spitzen Wendungen
reichen Ausmalungen, wie sie in den Declamatoren-

schulen und beim Publicum damals besonders be-

liebt waren (Robert 55ft
1

.). Als Verachter der

Declamation stent er auf dem Boden der alten

praktischen Beredsamkeit, im iibrigen kann er

sich bei aller Originalitat von dem Einflusse seiner

Zeit nicht befreien. Mit ihm beginnen daher die

Bewunderer des Altertums eine neue Periode der

20 Beredsamkeit (Tac. dial. 19). Worin die Neue-

rung bestand, ergiebt sich aus Tac. dial. 26 (vgl.

auch, was Senec. contr. X praef. 5 von T. La-

bienus sagt). Im Gegensatze zu dem Classicismus

der vorhergegangenen Zeit, im Gegensatze zu den

hervorragenden Attikisten seiner Zeit, deren Be-

redsamkeit noch in der Bepublik wurzelt, wie

Asinius Pollio und Messala Corvinus, schlagt C.

(nach Apers Ansicht Tac. dial. 19 itidieio et in-

tellectu, vidit namque eum condioione tempormn
30 et diversitate aurium formam quoque ac speciem

orationis esse mutandam) eine veranderte Rich-

tung in der Beredsamkeit ein und folgt einer

Bahn, die, von den alten Begeln und Normeir

der Rede, von der festen Ordnung und vornehmen

Masshaltung in Stoff und Form sich entfernend,

in genialer Ungebundenheit einem wilden Natu-

ralismus und so dem Verfalle des guten Ge-

schmackes zutreibt. C. den Asianern beizuzahlen,

verbietet seine Abneigung gegen das Declamieren

40 und seine unbedingte Hochschatzung des Cicero,

den er gegen den wiitenden Asianer Cestius aufs

lebhafteste in Schutz nimmt (Senec. contr. Ill

praef. 15—18). 1st er darum Attiker? Robert
66ff. bemiiht sich, eine Parallele zwischen ihm

und Calvus, dem Hauptvertreter der Attiker streng-

ster Observanz zu Ziehen ; fiir einen echten Attiker

wagt er ihn jedoch auch nicht auszugeben. C.

bezeichnet in der Geschichte der Entwicklung

der romischen Beredsamkeit einen ahnlkhen W'ende-

50punkt wie unter ziemlich gleichen Verhaltnissen

in der Geschichte der griechischen Beredsamkeit

Demetrios von Phaleron; in sachlicher Hinsicht

kann er mit Deinarchos verglichen werden (Blass

Att. Bereds. Ill 2, 291). Ausser Fragmenten seiner

Reden finden sich noch zwei Anfuhrungen fiir

ungewGhnliche grammatische Erscheinungen aus

Schriften (fraglich, ob Briefen ; vgl. Weichert
2041T.) des C. ad Maecenatem bei Charis. I 104,

11 K. = Prise. II 333, 11 und ad Tiberium se-

60 eundo bei Diom. I 373, 20 (wo Diomedes irrtiim-

lich Accius Severas iiberliefert ; Hertz: active)

= Prise. II 489, 3; vgl. noch Hertz zu Prise.

II 380, 1, wo man zwischen C. Severus und C.

Hemina schwankt (zu der passiven Verwendung
des Deponens vgl. des C. arbitratum est bei Senec.

contr. Ill praef. 13). Bei Tertull. apol. 10; ad

nat. II 12 wird ein Cassius Severus unter andern

Historikern genannt ; dort scheint eine Verwechs-
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lung unseres Redners mit dem Historiker Cassius

Hemina vorzuliegen. Einer Schmahschrift des

C. kann entnommen sein, was aus Cassius Severus
Suet. Vitell. 2 iiber den Urspvung der Yitellier

berichtet. Litteratur: Meyer Orat. Bom. fragm.,

Ziirich 1832, 225—229. Weichert De L. Vari
et Cassii Parmensis vita, Grimma 1836, 190—212.
Froment Annal. de la fac. des lettres de Bor-
deaux I 1879, 121—138. Robert De C. S. elo-

quentia, Paris Thesis 1890. Teuffel-Schwabe
Rom. Litt.4 637f. Schanz Rom. Litt. II 203f.

[Brzoska.]

90) [Stat]ilius Cassius Taurinus s. Sta-
tilius. [Groag.]

91) Sp. Cassius Vecellinus oder Vicellinus,

der einzige Patricier dieses Namens, war Consul I

252 = 502, II 261 = 493, HI 268 = 486. Sein
Cognomen wird verschieden iiberliefert : BigeU.ino

Chronogr. zu I, Vigellino Chronogr. zu II und
III, Vitelline Idat., Bntilivov Chron. Pasch.,

Beeillinus Cic. Lael. 36, OvoxeX'/.lvos Dionys. V 49,

1; auf Grand dieses Thatbestandes halt Momm-
sen (Rom. Forsch. I 107, 82. II 158, 2) eine

der obigen Formen fiir die wahrscheinlichste. In
seinem ersten Consulat soil C. dureh einen gltick-

lichen Feldzug die Sabiner zum Frieden genotigt
und sich einen Triumph verdient haben (Acta
tr. Dion. V 49, 2f. VIII 70, 2. Zon. VII 18.

Val. Max. VI 3, lb); dagegen spricht Liv. II

17, Iff. von einem Aurunkerkriege, der zum zweiten-

mal 259 = 495 erzahlt wird. Die gewOhnliche
Tradition nennt den ersten Dictator, 253 — 501
oder drei Jahr spiiter, T. Larcius und gesellt ihm
C. als ersten Magister equitum bei (veterrimi
auctores bei Liv. II 18, 5. Eutrop. 1 12, 3. Dionys.

V 75, 2. Lyd. de mag. I 37. Suid. s,."I^a(>ios
p. 1047 Bernh. Hieron. zu Euseb, chron. II

lOlh Schoene. Cassiod. chron.). Bei Dionys tritt

ferner C. 256 = 498 als Redner im Senat auf
(VI 20, 2), tragt wahrend seines zweiten Consulats
viel zur Beendigung der Secession der Plebs bei

(VIII 70, 2) und weiht den Ceiestempel (VI 94,

3). Nur die letzte dieser Notizen hat einen ge-

wissen Wert (Mommsen R. Forsch. II 174, 39;
R. G. I 447); vielleicht nimmt darauf die Dar-
stellung der Miinzen eines spiiten plebeischen

Cassiers Bezug (Mommsen Miinzw. 612 nr. 245).

Als historisch darf unbedenklich die Nachricht
angenommen werden, dass C. damals den be-

ruhmten Bundesvertrag abschloss, der die Grund-
lage fur das ganze Verhaltnis zwischen Rom und
den Latinern bildete (Cic. Balb. 53. Liv. II 33, 9.

Dion. VI 95, 1; vgl. Mommsen B. Forsch. II

159; Staatsr. Ill 611, 1). Das dritte Consulat
bekleidete er 268 = 486 mit Proculus Verginius

(Diod. XI 1, 2) und zog in diesem Jahre gegen
die Volsker und Herniker zu Felde; aber noch
ehe es zum Kampfe kam. unterwarfen sich die

Feinde. Die Angabe. dass C. iiber sie triumphiert
habe (Dionys. VIII 69. 1. Val. Max. VI 3, lb;
das Tagesdatum, welches in den Acta tr. vor dem
J. 279 erhalten ist, kann won! nur auf diesen

Triumph bezogen werden), stent in Widerspnich
mit der_anderen, dass damals ein foedus aequnm
zwischen dem romisch-latinischen und dem Her-
nikerbunde geschlossen wunle (Liv. II 41. 1.

Dion. a. a, 0.; vgl. Sch wegler R.G. II 333). L'ber

die Natur dieses Vertrages ist nichts Sicheres

i'estzustellen (vgl. z. B. Mommsen R. Forsch.

II 163; CIL X p. 572; Staatsr. LU 612), obgleich.

es fur die Beurteilung der weiteren Darstellung
von Wichtigkeit ware. Den Ausgangspunkt ge-

wahrt die Untersuchung der Berichte des Liv.

II 41 und Dionys. VIII 69—80; letzterer ist nicht

nur unendlich weitschweiflger als der livianische,

sondern bietet auch eine Beihe bedeutenderer Ab-
weichungen, Erweiterungen , Mischungen, aber

10 dennoch stimmen beide in ihren Grundziigen und
manchen charakteristischen Einzelheiten iiberein

(vgl. Nitzsch Annalistik 84) und haben das
Gemeinsame, dass sie der Haupterzahlung kurz
eine zweite Version hinzufiigen und mit eigenen

kritischen Bemerkungen begleiten. Jene lautet

bei Livius; Nachdem C. die Herniker besiegt

hatte, nahm er ihnen zwei Drittel ihrer Feldmark
und wollte diese zu gleichen Teilen an die Plebeier

und die Latiner geben, ebenso den im Privat-

20 besitz befindlichen Ager publieus. Hiergegen erhob
sich ein allgemeiner und heftiger Widerstandj
die Patricier fiirchteten die Schmalerung ihres

Grundbesitzes und das Wachsen der Macht des

C. ; die Plebs, der seine Plane hauptsachlich zu
Hiilfe kommen sollten, war unzufrieden mit der
Gleichstellung der Bundesgenossen. Beide Con-
suln bemiihten sich nun, sie zu gewinnen; Ver-

ginius erklarte sich mit den Landanweisungen
einverstanden, wofern sie der Biirgerschaf't allein

30 zu gute kamen, C. wollte ihr das Geld, das sie

wahrend einer Teuerung fiir Getreideankiiufe ein-

gezahlt hatte, zuriickerstatten. Aber seine Be-

strebungen waren dem Volke bereits so verdachtig

geworden, dass es dieses Anerbieten gleichsam
als Kaufpreis fiir die KOnigskrone zuruckwies.

Nach seinem Abgange vom Consulat wurde C.

im nachsten Jahre von den beiden Quaestores

parricidii vor Gericht gezogen, verurteilt und hin-

gerichtet; sein Haus wurde zerstort und auf der

40 Area spater ein Tempel der Tellus errichtet (Liv.

II 41. 1—9. 11). Die wichtigsten Abweichungen
und Zusatze bei Dionys sind folgende: Die Her-

niker erhalten das foedus aeqmim, ohne zu Land-

abtretungen gezwungen zu werden (69, 2) ; das

von C. beantragte Gesetz fordert gleichmassige

Verteilung des rOmischen Ager publieus an die

Plebeier, Latiner und Herniker (69, 4. 71, 5. 74, 2.

77, 2. 78, 2); der Antrag auf Biickgabe der Gelder

wird gleichzeitig damit eingebracht (70, 5); die

50 Volkstribunen treten auf die Seite der Patricier

und suchen zu vermitteln (71. 4. 72, Iff.); C. will

seine Gesetze gewaltsam mit Unterstiitzung der

Bundesgenossen durchsetzen (72. 4f. 78. Iff.);

nach langeren Debatten kommt ein aufschiebender

Senatsbeschluss ungefiihr im Sinne des Verginius

zu stande (76, If.); die Quaestoren stiirzen C.

vom tarpeischen Felsen (78. 5). Den richtigen

Wert dieser ganzen Erzablung giebt die Ver-

gleichung mit den anderen Versionen und die

60 Erkenntnis. zu der zuerstNiebuhr (R. G. II 190;
vgl. Schwegler II 463. Mommsen R. Forsch.

II 164) gelangt ist. dass sich in ihr Ereignisse

und Zustande einer viel spiiteren Zeit wieder-

spiegeln, namlich aus dem Leben des C. Gracchus

und des M. Livius Drusus. Die zweite Version

wird von Livius 1TI 41, 10) und Dionys (VIII

79, 1) anhangsweise gegeben und erwahnt das

Ackergesetz iiberhaupt nicht. Nach ihr entdeckte
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der Yater des C. die hochverraterischen Plane
seines Sohnes . hielt Gericht iiber ihn , bestrafte
ihn rait dem Tode und weihte sein Peculium der
Ceres; es wurde aus dessen Erlos eine Statue
gestiftet, deren Inschrift beide Autoren citieren
{inscriptum ,ex Cassia familia datum' Liv. ; sxi-

fQayats Htjlovvzag dtp' ow slot xQ^fiaxoav ouiaQ/ai
Dion., der VIII 79, 3 die widersprechenden Notizen
nnvermittelt neben einander stellt). Derselbe Be-
richt ist erhalten bei Plin. n. h. XXXIV 15 und
Val. Max. V 8. 2, der ihn mit eigenen unniitzen
Zuthaten versetzt hat. Erstens schreibt er nam-
lieh in unklarer Erinnerung an die tribunicische
Agrargesetzgebung der Gracchen: G. qui tribunus
pkbis legem agrariam primus tulerat, vmd zweitens
verlegt er die Anklage und Verurteilung des C.
in die Gentilversammlung, ebenso willkurlich wie
Dionys in den Senat. Eine dritte Version kennen
wir durch Cicero (rep. II 60): Sp. Cassium de
ocmpando regno molimtem, summa apud, po-
puhim gratia florentem quaestor accusavit eum-
que . . . . . mini pater in ea culpa esse comperisse
se diwisset, cedente populo morte maetavit. Neben
diesen drei verschiedenen Darstellungen kommen
die iibrigen zerstreuten und unvollstandigen No-
tizen wenig in Betracht: Plor. I 26, 7 (Ampel.
27, 3) hat keine selbstandige Bedeutung ; Cic. de
domo 101. Val. Max. VI 3, lb und Dio frg. 18
fugen sicli am besten der bekanntesten Tradition
sin; Diod. XI 37, 7: do£ag im&do&at zvgarvidt
xai xarayraaMs avr)QE#fi kann alle betrachteten
an Alter iiberragen, aber auch aus einer von ihnen
durch ungeschickte Verkiirzung (z. B. Weglassung
des Vaters) entstanden sein. Von Wichtigkeit
ist ein Fragment des Piso bei Plin. n. h. XXXIV
30; die ziemlich verwirrte Angabe, die von Momm-
sen (B. Forsch. II 167, 28) gut besprochen worden
ist, scheint zu besagen. dass eine Statue, die sich
C. beim Tellustempel errichtet hatte, als Beweis
fur sein Streben nach der Herrschaft angesehen
und deshalb eingescbmolzen wurde. Jenes Heilig-
tum ist 484 = 270 an der Stelle des Cassischen
Hauses erbaut worden; daher hangt wahrschein-
lich diese Bemerkung Pisos mit der Erzahlung
zusammen. C. sei vom Volke verurteilt und sein
Haus niedergerissen worden. Die zuerst betrachtete
Version ist aber jiinger als Piso. da sic Ziige
aus der Geschichte des Livius Drusus verwendet
hat; sie ist im wesentlichen das Werk der Airna-
listik der Sullanischen Zeit. und die Unterschiede.
welche sich zwischen den Schilderungen des Livius
und des Dionys zeigen. geben uns vielleieht eine
Vorstellung davon. wie Valerius Antias und Li-
einms Macer denselben Stuff bearbeiteten. Fur
diese Hauptvertreter der jiingeren Amialistik war
Piso eine wichtige Grundlage ; wenn er. wie eben
vermutet wurde. schon die Verarteilung durch
das Volk erzahlte, so kann er sehr wohl der Ur-
heber der aus Cicero bekannten Darstellung sein.
Auch ist es nicht unmOglich. dass er, ein her-
vorragender Gegner der Gracchischen Bewegung.
unter deren Eindrack zuerst das Ackergesetz als
Motiv fur die Verurteilung des C. in die Ge-
schichte einfuhrte. Momm sen (B. Forsch. II
174) hat dies? Fassung fiir die alteste gehalten
und angenoimnen

, dass die beiden anderen aus
ihr abgeleitet seien. Richtiger scheint es. die
an zweiter Stelle besprochene. die den Vater des

C. dem Brutus und Manlius zur Seite stellte,

als die ursprunglichste anzusehen, wofur auch die
Inschrift im Cerestempel spricht. Dass ihr gegen-
iiber die Pisonische Erzahlung den Eindruck einer
Abschwachungundkunstlichen Construction macht,
hat schon Niebuhr (II 188f.) gefuhlt. So wurden
sich drei Stufen fiir die Entwicklung der Tradi-
tion ergeben, die ungefahr den drei Hauptphasen
der rOmischen Annalistik entsprechen. Die alte-

10 sten Geschichtschreiber zeichneten die Volkstra-
dition auf, die an der Inschrift ihre Stiitze hatte

:

C. habe nach der Krone getrachtet, sei deshalb
von seinem Vater verurteilt und hingerichtet
worden, sein Peculium sei von diesem der Gottheit
geweiht worden. Piso nahm Anstoss daran, dass
C. noch in der vaterlichen Gewalt gewesen sein
solle, liess den Vater nur Zeugnis gegen ihn ab-
legen, die Anklage durch den Quaestor, die Ver-
urteilung und die Einziehung des Vermogens

20 durch das Volk erfolgen und sprach vielleieht
zuerst von dem Ackergesetz. Die Annalisteli der
sullanischen Zeit beseitigten den Vater vollstandig
und legten das Hauptgewicht auf die ausgefiihrte
Begruudung der Katastrophe. Auf Grund dieser
Anschauung von der Entwicklung der ganzen fJber-
lieferung kommt man natiirlich zu einem histo-
rischen Ergebnis, das wesentlich negativ ist. Nur
darin stimmeu alle Berichte uberein, dass C. in
den Verdacht geriet, nach der Alleinherrschaft

30 zu streben und dass er deshalb trotz seiner fruheren
Verdienste qui den Staat hingerichtet wurde (vgl.

noch Cic. rep. II 49; Lael. 28. 36; Phil. II 114.
Liv. IV 15. 4). Die Frage nach der Schuld des
Mamies muss eine voTlig offene bleiben, weil wir
die Griinde der Verurteilung nicht kennen; was
von solch'en angefiihrt wird, ist ohne Bedeutung
mit Ausnahme der Gesetzvorschlage iiber Land-
verteilung und Gleichstellung der Bundesgenosaen,
von denen dieser vielleieht ersonnen ist auf Grund

40 des unter C. Namen iiberlieferten Bundesvertrages
mit Latium (und mit den Hernikerstadten '?),

jener ,als vollig und spat erfunden aus der Ge-
schichte auszuweisen' ist (Mommsen R. Forsch.
II 164), wenu man nicht darin eine dunkle Er-
innerung daran sehen will, dass C. zuerst die
agrarische Bewegung in Fluss brachte (Herzog
Staatsverf. I 168). Mit diesem Ergebnis haben
sich Mommsen und neuerdings Ed. Mever
(Gesch. des Altertums II 812) begniigt. Zuruck-

50zuweisen scheinen die verschiedenen Versuche,
das Ackergesetz halten zu wollen (Lange Eiiiii.

Altert. 13 608, ausfuhrlich Bertolini Saggi cri-

tici di storia italiana [Milano 1883] 67n'.j. die
ganz bedenklichen Hvpothesen Z oilers iiber
das Cassische Bundnis (Latium und Rom 40 44.
191—203) und die verschiedenen Ansichten iiber
die Parteistellung des C. besonders wenn man
sieht. wie hier rnit demselben Material bewiesen
wird, er sei ein plebeischer Demagog gewesen

60 und von den Patriciern beseitigt worden (Ihne
E. G. 12 168), und dort, er sei als Vertreter des
Patnciats derPlebs zum Opfer gefallen (Nitzsch
B, G. I 63; altere Ansichten bei Sell wearier
II 466).

s

Es bleibt noch zu erwahnen, dass der Name
des Sp. Cassius auch rnit der ratselhaften Er-
zahlung von den neun verbrannten Tribunen ver-
bunden wird. Val. Max. VI 3. 2 berichtet, dass
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neun Volkstribunen duee Sp. Cassio id eyerwnt, ut
magistratibus non subrogates communis libertas

in dubium voearetur; dasselbe erwahnt Dio frg.

21, 1 (Zonar. VLT 17), zwar zwischen die Jahre
283 und 296 der Stadt gestellt (Mommsen E.
Forsch. II 169f.), aber als note geschehen. Da
C. selbst dabei keineswegs als Volkstribun er-

scheint, so dilrfte die Angabe so aufzufassen sein,

dass er jene Manner auf seine Seite gebracht

mit eigener Hand, sondern liessen sie durch Co-
lonen bewirtschaften. Zuerst kommen sie im
3. Jhdt. vor (CIL ni Dipl. 90). Die Einfiihrung
dieser Soldaten scheint Hist. Aug. Alex. 58, 4
auf Alexander Severus zuriickgefuhrt zu werden;
doch ist dies Zeugnis ein sehr zweifelhaftes. Noch
im J. 423 werden sie erwahnt (Cod. Theod. VII
15, 2), und da das betreffende Gesetz unverandert
in den Codex Iustinianus aufgenommen ist (XI

habe, damit sie ihm durch Verhinderung der 10 60, 2), scheinen sie auch im 6. Jhdt. fortbestanden
Magistratswahlen zur Herrschaft verhelfen sollten,

und dass sein Sturz ihre Bestrafung nach sich

zog. So liisst sie sich ungezwungen mit jeder

der beiden vorsullanischen Darstellungen ver-

kniipfen und zeigt, wie man unter anderen die

Verurteilung des C. zu motivieren suchte, ehe
die Tradition ihre letzte Ausbildung erlangt hatte

(vgl. Mommsen a. O. II 172).

Dionys VIII 80, 1 sagt ausdrucklich, dass die

Kinder des Hingerichteten verschont wurden ; dar- 20 Plin. n. h. VII 55

zu haben. Die Castriani oder Castriciani (Cod.

Theod. VII 1, 18. Hist. Aug. Aur. 38. 4) unter-
schieden sich von den C. wahrscheinlich nur da-

durch, dass sie in demselben Verhaltnis zu den
Castra standen, wie diese zu den Castella. Momm-
sen CIL III p. 2002. S. Castellum Nr. 1.

[Seeck.]

Castellanus. [L. Iunius?] Castellanus, Frei-

gelassener des L. Iunius (Annaeus Novatus) Gallio.

aus geht ebenao wie aus der erwahnten Miinze
nur hervor, dass die spateren plebeischen Cassier

ihn als ihren Ahnherrn betrachtet wissen wollten.

[Munzer.l

92) (Cassia.) Die Inschrift CIL VI 2292 nennt
eine Aemilia Pauli I. Le . . , und einen L. Cas-
sius (mulieris) et Patdli [I.] Epigonus. Es war
demnach eine Cassia , Tochter eines C. Cassius,

mit einem Paullus Aemilius vermahlt. Eine nahere

[Stein.]

Custellarius, Aufseher bei einem castellum

{= Eeservoir), gehOrt dem unfreien Gesinde an,

das bei der Wasserleitung bedienstet ist; Frontin.

de aquis 117. Bei der aqua Claudia CIL VI
8494 Gaesarum n(ostrorum) servo casteUario
aquae Clatidiae. Histoire de Languedoc I. preuves-

nr. 50 castellarius aquae Claudiae (von Hirsch-
feld 173, 3 citiert). Bei der aqua Anienis
vet oris CIL VI 2344 = 8493 servos publicus,

Bestimmung der PersOnlichkeiten ist nicht mOg- 30 eastdlar. aquae Annionis veteris. Sonst werden
lieh. Vgl. Nr. 93.

93) Paulla Cassia, Tochter der Sulpieia Ser-
(vii) f(ilia). CIL VI 361. Hen z en weist sie

mit Recht der Zeit der Iulier zu. Ihr Praenomen
lasst auf verwandtschaftliche Beziehungen zwi-

schen Cassiern und Aemiliern schliessen; vgl.

Nr. 92. [Groag.]

Cassum flumen Su-iliae, nur genannt beim
Geogr. Eav. V 23 p. 405 P. , verdorbene Lesart.

[Hiilsen.]

Casta s. Castus Nr. 3.

Castaeci (oder Castaecae'!), spanische Gott-
heiten auf einer bei Caldas de Vizella gefundenen
Inschrift, CIL II 2404 Reburrinus lapidarius
Castaseis v. I. [s.] m. Vielleieht ein topischer Bei-

name der Lares oder Nymphen, keinenfalls Ma-
tronen (Bonn. Jahrb. LXXXIV 182). [Ihm.]

Castax s. Castulo.
Castellani. 1) Nur von Ptolemaios als Volker-

noch erwahnt 2346 castellarius, publie(us) ser-

(vm) und 8492 ein eastellaris (so). O. Hirschfeld
Untersnchungen I 172. Ruggiero Dizionario

I 555. [Kubitschek.]

Castellona. 1) Stadt unweit der Ostkiiste von
Hispania citerior, zwischen Dertosa und Sagun-
tum

,
jetzt Castcllon de la Plana, im 7. Jhdt.

Bischofssitz, wie die Namen ihrer Bisch<ife {Castel-

lonensis ecclesiae episeopi) in den L^nterschriften

40 von Beschliissen der Concilien von Toletum aus

den J. 633, 634, 653, 655 und 656 (Man si Con-

cilia X c. 642 D. 771 C. 1222 A. 31 C. 43 D)
zeigen. Sonst nicht bezeugt. [Hiibner.]

2) Castelona (Prokop. de aedif. 281, 41: Ka-
axeXwva), Csistell in Dardanien. W. Tomaschek
Zur Kunde der Hamushalbinsel , S.-Ber. Akad.
Wien 1881, 496. [Patsch.]

('asteHonovo, ein von Iustinian wiederher-

gestelltes Castell bei Florentiana in Moesia su-

schaft im nOrdlichsten Hispanien, am Fuss der 50 perior (Prokop. de aedif. 285. 11: KaoxM.ovojto).
Pyrenaeen , mit vier sonst unbekannten Stadten
genannt (II 6, 70). Einer der alten iberischen

Stamme hat sicher nie einen solchen ro'mischen

Namen gefuhrt; er ist vielmehr wohl abgeleitet

von dem Castellum von Emporiae, der romischen

Festung neben der griechischen und iberischen

Stadt (s. d.), und von Marinus oder Ptolemaios
irrtumlich denen der alten Volker gleichgestellt.

Die vier Stadte werden einst von Emporiae ab-

hangig gewesen sein. [Hiibner.]

2) Castellani milites , Soldaten , denen die

Acker, welche die Castella als juristische Personen
besassen, zur erblichen Nutzniessung iibergeben

waren. J)a anfangs nur Sohne von Decurionen
und Centurionen zu diesen Stellungen zugelassen
wurden, scheinen die C. uber den Gemeinen ge-

standen zu haben. Wahrscheinlich bebauten sie

jene Landereien nicht, wie die spateren Limitanei,

W. Tomaschek Zur Kunde der Hamushalbinsel
II 16. [Patsch.]

Castellnm. 1) Ein kleines Lager (a castris

diminutivo voeabulo sunt nuneupata castella

Veget. Ill 8) oder eine kleinere bewehrte Nieder-

lassung, wird in fruherer Zeit haufig von nicht-

romischen Bergstadtchen nnd Burgen gebraucht.

Fur die romische Kriegstechnik der Kaiserzeit,

die noch viel mehr Gewicht auf die Deckung der

60 Marschlinie durch Lagerwalle und Festungsbauten
als der Freistaat legte, spielten die c. eine wich-

tige Eolle. Sie sind tumtdtuaria, wenn sie vom
Heer fiir den augenblicklichen strategischen Bedarf

errichtet werden (opportunis loch circutndata

maiorifnis fossis tumultuaria casteli-a firmantur
Veget. a. O.), oder,'und das ist nach Ausbildung der

Grenzwehr das Gewohnliche, c. murata ; solche e.

werden bei Vegetius fast stereotyp und ebenso



1Y55 Castellum Castellum 1756
im Cod. lust. I 27, 2, 8 neben urhes oder c imi-
tates gestellt; die c. sind die kleineren praesidia,
die civitates die grosseren. So wird c. synonym mit
burgus (Veget. IV 10 c. parvulum, quern burgum
vocant) und turns und mtmimentum (vgl. niuni-
mentum nomine Medianum Amm. XXIX 5, 45
mid das Bistum eastelli Mediani in der Notit. Air
Maur. Caes. Z. 86J. Die rfimische Grenzwehr/die
in den ersten Decennien der Kaiserzeit sich auf eine
verhaltnismassig geringe Anzahl von Waffenplatzen
ersten Ranges stutzte, und die ebensowohl den
Felddienst als den Festungsdienst versah, wurde
lmmer mehr dahin uragestaltet, dass (allerdings
auf Kosten der Starke der Garnisonen in den
Hauptlagern) eine Kette von kleineren Ports und
Wachtposten geschaffen und in der That die voll-
standige tjberwachung der Grenze dadurch erst
eigentltch erraoglicht wurde. Dieser Process endet
freilich mit der Festlegung der gesamten Grenz-
wache (milites limitanei oder ripariemes) und
der Notwendigkeit, eine von ihr unabhiingige Feld-
armee {milites Palatini oder comitatenses) zu
bilden.

Um die Zahl der c. zu vergrossern und um
ihr Wachstum sicher zu stellen, und in weiterer
Entwicklung der von Septimius Severus inaugu-
rierten Politik. den Bestand und die Zukunft
ues Grenzheeres durch Verehelichung oder Quasi-
Verehelichung der Soldaten desselben zu sichern
(Verehelichung

: Herodkn. Ill 8, 5, dessen Be-
hauptung allerdings Mommsen CIL III p 2011
verwirft oder einschrankt), hat das 3. Jhdt jene
eigentiimliche Verbindung von Grenzsoldaten und
Bauern geschaffen, wie sie ahnlich infolge der
Tiirkennot in der osterreichischen Militargrenze
enstanden ist. Sola, quae de hostibus capta sunt,
Iwutaneis ducihus et militibus donavit. ita ut
eorum essent, si heredes eorum militarent. nee
umquam ad privates pertinerentdieens attentius
eos mtlitaturos. si etiam sua rura defenderent.
addidit sane his et animalia et servos, ut pos-
sent eolere, quod aeeeperant, m per inopiam ho-
minum vel per senectutem possidentium desere-
rentur rura vicina barbariae Hist. Aug. Sev.
Alex. 58. Diese Ansiedlungen in den aqri limi-
tanei oder UmiMrophi heissen c. oder' gehoren
zu ihnen; vgl. Cod. lust, XI 60 (59). In dem
kaiserhchen Rescript vom J. 423 Cod. Theod. VII
15, 2 = lust. XI 60, 2 wird das Bodenrocht daran
genauer bestimmt: Quimmque castellorum loca
quocumqm titulo possident, cedant ae deserant
quia ah Ins tantum fas est possideri castellorum
terrttona, quihus adscripta sunt et de ambus
%udtcavit antiquitas; quod si viterim vel pri-
vates condieioms quispiam, in his locis relwm casteHwnus miles fuerit detentator inventus
capital* senteiitm cum bonorum publication
pteetatur. Bisher ist nur in einem einzigen Mili-
tardiplom, nr. 90 (nach Mommsen zwischen J 216
und J. 247) dieser Verhaltnisse gedacht: [liberis
eorundem] deeurionum et centHrio[num. qui cum
flhs in] promnc(ia) ex se procreate [milites ibi
casteljlam essent). Es ist ferner daher auch ganz
in Ordnung, dass Kaiser Alexander Severus im
J- A64 muros kastelli Dianesis extraxit per co-
lonos eiusdem kastelli CIL VIII 8701.

Da Iustinian Cod. I 27, 2. 8 in seinem Schema
umus numeri limitaneorum die Truppen ein-
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teilt per castra et loea und auch Anastasius I.m dem Rescript fur die libysche Pentapolis oqS-
/ioi und xaczoa. auseinanderhiilt (S.-Ber. Akad.
Bert. 1879, 134), so nimmt Mommsen Hermes
XXIV 199f. wohl mit Recht an, dass die in den
eastra dislocierten Soldaten, welchen von Ana-
stasius Idyco laQxaxmrnv fur jedes Port 6 Solidi
auferlegt werden, wahrend die den Stab bildenden

,

lle d<
:
s num^us in den fossata von dieser Ab-

10 gabe frei bleiben, dass diese castrieiani eine Unter-
abteilung der ripariemes bilden und nicht mit
ihnen zusammenfallen. Die Landereien der c. sind
sonst von jeder Steuer befreit, Theodosius II. nov.
24, 4= Cod, lust. XI 60, 3 vom J. 443. Es braucht
ferner nicht erst bezeugt zu werden, dass die fur
die Verteidigung und Grenzpolizei der grosseren
civitates iiblichen Bestimmungen auch auf die e.

Anwendung fanden. Ein Beispiel ist der Termi-
nationsstein CIL VIII 8369, der zwischen dem

20 Gebiete von Igilgili vor dem c, Vietoriae gegen
die Zimizes gesetzt ist, ut seiant Zimixes non
plus m mum se haberfe) ex aucloritate M. Vetti
Latronis procfuratoris) AugfustiJ qua(m) in cir-
cuital a muro kast(elli) p(assus) D. Und Kaiser
Anastasius"! befiehlt den Grenzern, S.-Ber. Akad.
Berl. 1879, 139 (b 19ff.) xoig y.aoxQrjaiavovg /j,era
naang smp,Mag o[v]va?Mrr(iJiv xal fiy a[vv]co-
vfJQ (Einkauf) [x]&qiv xiva naQukvai sni zov;
fiagfiaQovs /ir/ze ra allayjxaxa (= Tauschhandel)

30 7iQ6g avrovg Ti&[£v]ai, alia (pvldrxiv avrovg xal
rag odovg fat r0 fitjrs 'Pauaiovg fiijre Ma[xa]g
i^fjTS hsQov xtva &iya ngogxdy/iaxog (= Pass)
rijr xoQodov stii xovg payfidoovg [ji]oiu[v]. rovg
dk ex xov Bvov xcov Max&v dta yga/itfidxcov xov
TtQaiysxxov ov[v]xwQio&ai ini za ziogia msvxa-
adlseog jxaoayivea&at. Mommsen Hermes XXIV
198ff.

2) Als Communen. Solche erscheinen be-
reits in der Lex Rubria (zwischen 49 und 42

40 v. Chr.) CIL I 205 tab. II 3. 26. 53. 56. 58
o(ppido) mfunicipioj efohniaj p(raefeeiura) v(ico)
c(oneiliabulo) e(astello) tferritoriojve. Ebenso
wird bei Prontinus de controv. agr. p. 35, 13
der ager eolonieus neben den mumcipalis aut
aiicuius eastelli aut, conci/iabuli gestellt, und
Paulus sent. IV 6, 2 spricht von testamenta in
mwueipiis coloniis oppidis praefecturis eastellis
conciliabulis facta in foro vel basilica. Die c.
sind zunachst rechtlich unselbstandige Gemeinden

:

50 Isid. orig. XV 2, 11 viei et easte/la et pagi sunt,
quae nulla dignitate civitatis orna-ntur, sed v%d-
gari hominum conventu incoluntur et propter
parvitaiemsuimaioriimseivitatibusattribuuntiir.
Dem entspricht, dass nach einer der augusteischen
Zeit angehfirenden Inschrift CIL X 6104 ein prae-
fectus iure dimndo der Stadt Karthago in cen-
sorischer Function die indirecten Steuern in ca-
stellfisj LXXXJII. die also jedenfalls Karthago
contribuiert waren, verpachtet. In einer anderen

60 wird ein Burgermeister der Colonie Sicca genannt,
der die Administration und wohl vor allem die
Rechtsprechung in einem nichtgenannten c, das wir
gleichfalls ins Gebiet von Sicca verlegen mflssen,
besorgt: Ilvir col, Sic.,pref. caste. CIL VHI 15726.
Aber wie in den pagi und vici. die ja bis zu
einem gewissen Grad vom Standpunkte der Ge-
meindeordnung aus mit e. synonym erscheinen,
bncht auch hier das Princip quasistfidtischer Or-

ganisation und Administration sich Bahn; wie
denn auch allmahlich bei dem e. die Ausdriicke c,
pagus und res publica einander abtosen (oder neben
einander bestehen, vgl. z. B. auch CIL VIII 6356 res
publica eastelli Mastar(ensis)), s. die Indices von
CIL VIIT zu Arsacal, Phua und Sigus. An der
Spitze stehen magistri (Arsacal, Phua; in un-
rOmiseher Weise ein prmeeps ex eastelo Tulei VIII
9005. 9006), in jedem funften Jahre magfistrij

der bios spat genannten c. mOgen in ziemlich
fruhe Zeit hinaufreichen.

3) Reservoir einer Wasserleitung, s.

Thierry bei Daremberg und Saglio I 937ff.

Diwidieula antiqui dicebant quae nunc sunt ea-
stella, ex quihus a rivo communi aqimm quis-
que in suum fundum dueit Pest. p. 10. Rug-
giero Dizion. epigr. II 132 stellt die inschriftlich

bekannten c. dieser Art zusammen. Das mit der
qfuinjqfusnnaksj kastelli (an einem noch nicht 10 Aufsicht der e. der Offentlichen Wasserleitungen
nach seinem antiken Namen bekannten Orte, VIII
9317 aus dem J. 195) ; ihnen zur Seite stehen seni-

ores kastfel/i) 1615f. = 15721f., deeurioms, auch
als ordo bezeichnet (Arsacal, Phua, Sigus). Die
Einwohner bilden den populus 9317, sie sind
kastellani V 7749. VIII 8710?, eoloni VIII 8426.
8701. 8777, ewes II 427. Das territorium wird
als Einheit betrachtet und terminiert (V 7749

I 199, vom J. 117 v. Chr., im Grenzstreit

betraute Personal gehOrt der famiUa publica bezw.
der familia Caesaris arr, s. Castellarius und
CIL VI 2345 publieus popfidij Romani aqaarius
aquae Anionis veteris eastelli viae Latinae contra
dracones. Sonst vgl. H i r s ch fe 1 d Untersuchungen
I 172f. und oben Habel Bd. II S. 31 If.

[Kubitschek.]

4) Castellum in Oberitalien an der Strasse
von Florenz nach Faenza, Itin. Ant. 283, 25 mp.

zwischen Genua und den castellani Langenses 20 von ersterem, 45 mp. von letzterem Orte, also
Veiturii. VIII 8811 limes ag[ro]rum . . . secun-
dum iussionem v(iri) pferfectissimi) lueundi
Peregrini pfraesidis) nfostri) inter territorium
Aureliese et privatafm r]atione[mJ). Manches
dieser c. ist zu namhafter stadtischer Bedeu-
tung herangewachsen , und manches mag ein
rfimisches Gemeindestatut erhalten haben wie
Sufes (VIII 11427 eastelli Suf.), das zur Colonie
erhoben worden ist. Als das Christentum sich aus-

wahrscheinlich in der Nahe des heutigen Marradi.

[Hfllsen.]

5) Castellum s. u. Nr. 10 Castellum Mattiacum.
6) Castellum Carcassone s. Carcaso.
7) Castellum Firmanum, Hafenort von Fir-

mum Picenum, jetzt Porto di Fermo. Strab. V
241. Mela II 65. Plin. IH 111. Itin. Ant. 101.
313. Tab. Peut. Das Gastellcnse munioipium
in Picenum, welches die schlechtere Recension

breitete, war manches e. gross genug geworden, 30 des Liber coloniarum 254 nennt, kann mit C. F,
um eine eigene Glaubensgemeinde mit einem Bi
schof an der Spitze zu bilden . so das castellum
Sinitense (quod Hipponiensi eoloniae vicinum
est Augustin. de civ. dei XXn 8) in der Notitia
prov. Afr. vom J, 483 und eine nicht geringe Zahl
anderer in dem namlichen Verzeichnis genar.nter c.

In die Anfiinge einiger solcher c. aus spaterer
Zeit erlauben einzelne Inschriften etwas hinein-
zublicken, CIL VIII 8777 (a. 243). 8426 (a. 213).
8701 (a. 234) ; es sind in diesen Fallen eoloni, 40
die das e. bauen, offenbar, um bei drohender Ge-
fahr sich dahin zuriickziehen zu konnen, so wie
(Arch.-epigr. Mitt. XVII 214, 112 vom J. 256)
Burger irgend ein Fort oder eine befestigte Warte
bauen, un[de latrnnculos o]bservare[nt projpter
tutelafm cajstresium. et [cijvium Montanesium.

Wie nun an diese Organisation der von Grenz-
milizen ausgefiihrte Ban von c, in denen regu
lare Truppen Wache halten sollten, sich ange

das nie Stadtrecht gehabt zu haben scheint, schwer-
lich zusammenhangen und ist vielleicht nur aus
Confusion des Autors entstanden. S. Mommsen
CIL IX p. 508. [Hulsen.]

8) Castellum labaritanum, Ortschaft in Maure-
tania Caesariensis, von der ein Bischof (Castelli-

iabaritanus) im J. 484 genannt wird (Not, episc.

Maur. Caes. nr. 65, in Halms Victor Vitensis

p. 69). [Dessau.]

9) Castellum Latara (Latera) s. Latara.
10) Castellum Mattiacorum heisst das von den

Romern gegeniiber von Mainz angelegte Castell,

das diesen Namen bis heute bewahrt hat (Castel).

Wahrscheinlich war schon friiher hier eine burger-
liche (keltisehe) Ansiedelung vorhanden, deren
Kamen wir aber nicht kennen. Das Castell wird
erst in verhaltnismassig spater Zeit erwahnt, so

besonders auf der vielbesprochenen, unweit Castel
gefundenen Inschrift der hastiferi sive pastores

schlossen hat und in ihre Fortnen eingetreten ist, 50 consistentes Kastello Mattiacorum (aus dem J. 224.
wissen wir heute wohl nicht zu sagen. Die Be-
handlung dieser Partie erfordert noch eine ge-

nauere Untersuchung , wohl auch noch eine Ver-

mehrung unseres Quellenmaterials. Vor allem
wissen wir nicht. seit wann neben den Soldaten
in rsolchen c. auch Handels- und Gewerbebeflissene

hausen konnten (rovfg iv] xolg y.dorooig Idccotag

nennt sie der Erlass des Anastasius I.)~ Im Anfang
mag auch wohl, wie Mommsen Hermes XXIV

Cohausen Annal. d. Vereins f. Nass. Alt. 1887.
150. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. VI 179f. J. Klein
Bonn. Jahrb. LXXXIII 251. Mau<5 Philol. 1888,
487—513, dazu Mommsen Herm. XXII 557:
Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. VILT 19ff. 50ff. Mau<5
ebd. 103f. Hfibner Bonn. Jahrb. LXXXVIII 44).
Dasselbe Collegium, vermutlich eine Art Local-
miliz, die einen Teil der Besatzung bildete (nach
Mommsen, andere legen ihm einen sacralen

200 annimmt
, der Commandant des c, zugleich 60 ChaTakter bei) , war bereits bekannt aus der In

als Gemeindevorstand fungiert haben. Ein iibrigens

nicht vollstandiges Verzeichnis von c, ohne Unter-
schiede der Entstehungszeit zu beriicksichtigen,

hat Ru^giero Dizion. epigr. II 130f. gegeben.
Eine vollstiindige Sammlung des ganzen StofFes

mit Einbeziehung der von Prokop. de aed, TV 4
und der verstreut in den spateren Schriftstellern

gegebenen Namen ist wiinschenswert ; manche

schrift eines Altars der dea Virtus Bellona vom
J. 236 (Brambach 1336), wo sie als hastiferi

civitatis Mattiacorum. erwahnt werden: auf einer
Mainzer Inschrift (Becker Bonn. Jahrb. XLIV
67; Katalog nr. 267) heissen dieselben Leute liasti-

feri Gastetti Mattiacorum. Castellum Mattiaco-
rum, auf einem Medaillon des Maximinus (235

—

238) bios Castel(lum) genannt (Cohen M<5d.
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imp. VIII 349, Eiese Das rheinische Germanien
386), bildete offenbar nur eine Ortschaft der Ci-
ritasMattiacorum(Bram'ba,ch 1313. 1316. 1330
1836. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. IX 186. 225.
Mommsen R. G. V 135. 8 c hu It en Eh.
Mas. L 529; s. die Artikel Mattiaci und
Aqua Aquae Nr. 55); einen zu ihr gehorigen
vieus norm Meloniorum erwahnt die aus dem
J. 170 stammende Casteler Inschrift Brambach
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tania Caesariensis, von der ein Bischof im J. 484
genannt wird (Not. episc. Maur. Caes. nr. 119,
in Halms Victor Vitensis p. 70). [Dessau.]

18) Castellum Syracusanorum, im Itin. marit,
517 gleich Megara Hyblaea; s. d. [Htilsen.]

19) Castellum Tatroportense {?), Ortschaft in
Mauretania Caesariensis; unter den Bischefcn, die
diese Provinz im J. 484 hatte, wird ein Repara-
tus Castellitatroportemis aufgefiihrt (Bischofsver-

1321 (vgl. Hubner Bonn. Jahrb. LXIV 44. 10 zeichnis in Halms Victor Vitensis p. 69 nr. 94).
J. Becker ebd. LXVII 14f.). Ob es (von Traian
oder Hadrian?) zur Colonie erhoben wurde, steht
dahin, ist aber mit Riicksicht auf die harmpices
eolfonimj der Mainzer Inschrift CIEh. 1082, die
schwerlich auf Mogontiacum zu beziehen sind,
nicht unwahrscheinlich (Mommsen Herm. VII
325. Hubner a. O. Becker a. O.). Die in
Castel gefundenen Insehriften bei Brambach
1310—1359. Zum Namen vgl. Mattium , den
Hauptort der Chatti (Tac. ann. I 56). [Dim.] 20 p. 829. Cat La Maurdt. Cesarienne 199.

20) Castellum Tingitanum (so Ammian und
die beste Hs. des Itin. Ant., castellum Tingitii
die minderen Hss. des Itinerars und der Geogra-
phus Eavennas), Ortlichkeit in Mauretania Cae-
sariensis, erwahnt von Ammian. Marc. XXIX 5, 25.
Itin. Ant. 37 (danach 54 Millien westlich von
Oppidum Xovum, dem heutigen Duperre'). Geogr.
Rav. Ill 9 p. 160. Wird gewohnlich bei dem
heutigen Orleansville gesucht; doch s. CIL VIII

11) Castellum Medianum {munimentum no-
mine Medianum, bei Ammian.), in Mauretania
Caesariensis, erwahnt bei Ammian. XXIX 5, 45
und als Sitz eines Bischofs in der Bischofsliste
vom J. 484 (Not. Maur. Caes. nr. 86, in Halms
Victor Vitensis p. 69). Fraglich, ob identisch
mit dem heutigen Bordj Medjana (bei Bordj bou-
Areridj, in der Provinz Constantine) , da diese
Gegend zur Provincia Mauretania Sitifensis ge-
horte, s. CIL VHI p. 751. [Dessau.] 30

12) Castellum Meidunium in Hispania cite-
rior. Auf der Grabschrift eines Kallaikers Me-
damus Areisi f(ilius), die in Celanova in Cal-
laecia gefunden wurde, als seine Heimat genannt
(CIL II 2520); die Lage ist nicht ermittelt.

[Hubner.]
18) Castellum Menapiorum verzeichnet die

Tab. Peut. an der von Tongern fiber Tournai nach
Boulogne fuhrenden Strasse in Gallia Belgica,

21) Castellum Titidianum, Ortschaft in Nu-
midien , von der ein Bischof im J. 484 genannt
wird (Not. episc. Num. nr. 51, in Halms Victor
Vitensis p. 65). Nicht hierher, sondern zur pro-
consularischen Provinz gehOrig scheint der episco-
pus Titulitanus, Coll. Carth. c. 202 (beiMigne
XI 1841). Not. episc. prov. procons. nr. 51.

[Dessau.]

22) Castellum Virgantias. Brigantio Nr. 1.

Castigatio {castigate= castum agere, castus
— xadaoog) ist wahrscheinlich in Zusammenhang
zu bringen mit den Vorstellungen, die die alteste
Zeit von Verbrechen und Strafe hat und bedeutet
so: Keinigung durch Vollziehung der Strafe; ,in-

dem die Gemeinde den Verbrecher, der sich durch
seine That verunreinigt hat, straft, reinigt sie
ihn und sich selber' , I h e r i n g Geist des rom.
Eechts 15 277; vgl. Rein Criminalrecht derRomer
29. 285; nach Voigt (XII Tafeln I 479, 32) ware, " , n

- " ,, .— jt, —""— ~~.s .^.*, w out/, jjni.il v uigu (Aii j.aiem iiiy, &z\ ware
entsprechend dem Castellc. im Itin. Ant. 376. 377; 40 sie von Anfang an lediglich ,das Mittel zur Er-
heut Cassel (d<5p. du Nord), im Mittelalter Casel-
lum, Castletum. Nach Desjardins (Table de
Peut. 13) u. a. ist Menapiorum auf der Tab.
Peut. verschrieben fur Morinorum, da Cassel im
Gebiet der Morini liege, wahrend die Menapier,
als deren Stadt Ptol. II 9, 5 ebenfalls KameUxtv
angiebt, weiter Ostlich an der Maas sassen. Man
nahm daher zwei Orte dieses Namens an, ein
Castellum Menapiorum, das man an der Maas

1.1. iv 1 W V. %.— .— » ^™«. '«igu <*. a. yj. nut uaeua.gi>giscne oiraie nennen.
suchte (Kessel, Zeuss Die Deutschen 210) und 50 Sie wird von den Juristen in der Reihe der voenae

zielung der aastitas , der Keinheit der Sitten*.
Sicher ist, dass in spaterer Zeit C. jede Zurecht-
weisung, Zuchtigung ist, die zunachst zu Besse-
rungszwecken erfolgt; sie soil — wie die vov&toia
der Griechen (Gell. VII 14, 2) — etnendare, carri-
gere, Ulp. Dig. I 12, 1, 10 und I 16, 9, 3. Claud.
Saturn. Dig. XLVIII 19, 16, 2. Gell. VII 14, 2.

Senec. de ir. I 6, 1; man kann sie daher mit
Voigt a. a. O. eine paedagogische Strafe nennen.

Castellum Morinorum (das heutige Cassel). Doch
ist es mOglich, dass die Wohnsitze der Menapier
sich in spaterer Zeit weiter westlich erstreckten,
C. Miiller zu Ptol. a. O. Auch auf dem Meilen-
stein von Tongern (Henzen 5236) ist ein Castel-
lum verzeichnet, wohl dasselbe Cassel, nicht das
Atuaca Caesars, wie Creuly annahm; Desjar-
dins Table de Peut. 12. [Ihm.]

14) Castellum minus, wie es scheint, Name

aufgefiihrt (Mod. Dig. XLIX 16, 3, 1. Callistr. Dig.
XLVIII 19, 7), anderwarts aber auch — wenig-
stens das oastigare verbis — der poena gegen-
ubergestellt (Cic. de off. I 88: punire aut verbis
eastigare; vgl. Ulp. Dig. I 12, 1, 10).

Als Mittel der C. erscheinen "Worte (Verweis)
und kfirperliche Zuchtigung, Cic. Tusc. HI 64.
Senec. ep. V 6, 19. In der Kaiserzeit wird der
Ausdruck castigatio meist fur das letztere vor-„; „ h^- v, tt. m- I - ,,

—
!
""'"- """""^ ™"j»«" iiieiiH lur aas jeizxere vor-

einer Ortechaft m Mauretania Caesariensis, von 60 behalten , wahrend fiir das erstere andere Aus-
der ein Bischof (Castellominoritanus) im J. 484
genannt wird (Not. episc. Maur. Caes. nr. 31, in
Halms Victor Vitensis p. 69). [Dessau.]

15) Castellum Morinorum s. Nr. 13 Castel-
lum Menapiorum.

16) Castellum Parisiorum Lutetia nomine
(Amm. Marc. XV 11, 3) s. Lutetia.

17) Castellum Ripense, Ortschaft in Maure-

drucke, wie admonitio, severa interloeutio u. a.

zur Verwendung gelangen, Veil. II 114. Senec.
de ir. Ill 32, 2. Paul. Dig. I 15, 3, 1. Ulp. Dig.
I 12, 1, 10. XXXVII 14, 1. Die kOrperliche Zuch-
tigung ist bei freien Personen regelmassig fusti-
gatio, fur Sclaven ftagellatio, Macer Dig. XLVIII
19, 10 pr. Naheres uber die korperliche Zuchtigung
s. u. Verberatio. Mit der C. kann die Androhung

1761 Castillum Castra

schwererer Strafen fiir den Wiederholungsfall (eom-
minatio severitatis non defuturae) verbunden wer-
den, Ulp. Dig. XXXVII 14, 1; vgl. Callistr. Dig.
XLVIII 19, 28, 3.

Der urspriingliche Charakter und Zweck der
C. (Besserung) kommt am deutlichsten zum Aus-
druck, wo sie als hausliches Zuchtmittel in An-
wendung einer dem Privaten zugestandenen Er-
ziehungsgewalt erscheint {castigatio parentum et
magistrorum bei Senec. de ir. II 27, 3) ; so iibt
sie der Hausvater gegeniiber den Kindem, s. z. B.
Plin. ep. IX 12. Claud. Saturn. Dig. XLVIII 19,
16, 2; der Herr gegeniiber dem Sclaven, Senec.
de ir. Ill 32, 2. Paul. V 23, 6, vgl. Ulp. Dig.
VH 1, 23, 1; der Lehrmeister gegeniiber dem
Lehrjungen, Ulp. Dig. IX 2, 5, 3. XIX 2, 13, 4.
Claud. Saturn. Dig. XLVIII 19, 16, 2.

Daneben kommt die C. als Offentliche, vom
Strafrichter verhangte Strafe {castigatio iudieum
bei Senec. de ir. II 27, 3) vor; die Falle sind
sehr verschiedenartig ; der urspriingliche Charakter
und Zweck zeigt sich in der Anwendung der C.
a) gegeniiber dem libertus inoffieiosus, auf An-
trag des — ursprunglich die Strafe selbst ver-
hangenden — patronus, Ulp. Dig. I 12, 1 10
I 16, 9, 3. XXXVII 14, 1. Mod. Dig. II 4, 25;
b) gegeniiber dem imputes und iiberhaupt gegen-
iiber jugendlichen Delinquenten, s. Voigt XII
Tafeln I 480. A. Pernice Labeol I 216. Isid.
orig. V 27, 16. Mod. Dig. XLVIH 19, 28, 3.
Valent. Val. und Grat. Cod. Theod. XIV 9, 1 und— besonders bezeichnend— die Worte der Tochter
Seians bei Tac. anh. V 9 neque facturam ultra
et posse se puerili verbere moneri; c) in Fallen
blosser mglegentia oder desidia und des sog.
foriuito delinquere, Paul. Dig. 1 15, 3, 1. Ulp
Dig. I 15, 4. Gai. Dig. XLV1I 19, 9. Callistr!
Dig. XLVII 21, 2 i. f. Gell. VII 14, 2 : casti-
gandi gratia, ut is qui foriuito deliquit, atten-
tior fiat correctiorque ; d) als besondere Discipli-
narstrafe im Militarstrafrecht, Mod. Dig. XLIX
16, 3, 1 und XLVIII 3, 14, 2; vgl. Paul. Dig.
XLIX 16, 14.

8 8

Daneben aber kommt eastigare und eastigare
fustibus vor, wo der Besserungszweck nicht in
Frage steht oder doch ganz zuriicktritt (in solchen
Fallen ist C. schlechthin = korperliche Ziichti-

gung); so etwa wo die C. an Stelle der unein-
treibbaren Geldleistung tritt (Gai. Dig. XLVII
19, 9) oder als Zusatz zu schwereren Strafen er-

scheint (Paul. Dig. XLVII 18, 2. Callistr. Dig.
XLVII 21, 2. Macer Dig. XLVin 19, 10 pr.)

oder schlechthin als eine fiir die Ahndung leichter
Vergehen' geeignete Strafe angewendet wird (Ulp.
Dig. XLVIII 2, 6. Paul. Dig. XLVII 9, 4, 1. Ulp.
Dig. XII 2, 13, 6). [Hitzig.]

Castillum, Ort in Assyria, Geogr. Rav. p. 61,
11 und 72, 2; vgl. Kastirra, Feste im Lande
Ulluba, in einer assyrischen Keilinschrift a. 739
v - Chr. [Tomaschek.]

Castinns. 1) S. C. Iulius Sept(imius) Ca-
stinus. [Groag.]

2) Flavius Castinus (De Eos si Inscr. Christ,
urb. Rom. I 639) aus Scythien (Pseudobonif. epist.

10 = Migne L. 33, 1097) , Comes domesticorum
des Honorius, wurde als Feldherr gegen dieFranken
gesandt (Greg. Tur. II 9). Zum Magister equitum
befOrdert (Cod. Theod. II 23, 1, wo wahrschein-
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lich Castino fiir Crispino zu lesen ist), erhielt er
im J. 422 in Rom das Commando uber ein grosses
Heer, um es gegen die Vandalen in Spanien zu
fiihren. Noch vor dem Abmarsch verfeindete er
sich durch die Hetzereien des Foederaten Soma
(Pseudoaugust. epist. 11 = Migne L. 33, 1097)
mit seinem Unterfeldherrn Bonifatius , wodurch
dieser zur Flucht nach Portus und von dort nach
Africa veranlasst wurde (Prosp. 1278. Hydat.

lOchron. 77. 78 = Mommsen Chron. min. I 469.
II 20. Pseudobonif. epist 10. 111. Dann zog C,
durch eine gothische Hiilfsmaeht verstarkt, nach
Baetica, belagerte dort die Vandalen und hatte
sie durch Hunger schon fast zur Ubergabe ge-
zwungen, als er es leichtsinnig auf eine Schlacht
in offenem Felde ankommen liess und durch den
Verrat seiner Hiilfstruppen besiegt wurde. Er
floh nach Tarraco (Hydat. chron. 77), behielt aber
sein Amt, in dem er noch 323 nachweisbar ist

20 (Cod. Theod. a. O.). Im J. 424 war er Consul;
da er aber die Usurpation des Johannes unter-
stutzte oder wenigstens duldete, wurde er nach
der Besiegung desselben verbannt (Prosp. 1288)
und sein Consulat im Orient nicht anerkannt, wie
die orientalischen Fasten bei Mommsen III 403
und die Datierungen Cod. Theod. I 8, 2. 3. II
19, 7. IV 4, 7. X 19, 15. 21, 3. XI 1 , S3 und
andere beweisen (De Rossi Inscr. christ. urb,
Rom. I 644). Er soil zu seinem friiheren Feinde

30 Bonifatius nach Africa geflohen und von diesem
freundlich aufgenommen sein (Pseudobonif. a. O.).

[Seeck.]

Castitas, Personification der jungfraulichen
Eigenschaft der Minerva (Pallad. de re rust. 1 14;.

[Aust.]

ad Castoris (Sueton. Otho 9; Castorum Tac.
hist. II 24 ; Castores Oros. VII 8) in Gallia Cis-
alpina, 12 mp. von Cremona. Vgl. gegen die an
den Namen ankniipfende Hypothese von L. Heu

40 (Rev. de philol. XVII 208ff.) G. Helmreich Burs.
Jahresber. LXXXIX 40. [Hiilsen.]

Castra. Das Marschlager der republicanischen
Zeit beschreibt Polybios VI 27- 32. Die Beschrei-
bung bezieht sich auf das Lager eines exeretius
eonsidaris von zwei Legiones und zwei aloe so-
ciorum. Das Lager bildet ein Quadrat (31, 10),
dessen Front nach jener Seite liegt, welche fiir

die Zufuhr und das Wasserholen am bequemsten
ist (27, 3). Eine Orientierung des Lagers nach

50 den Regeln der Limitation, welche Nissen Tem-
plum llff. angenommen hat, kennt die Uberliefe-
rung nicht, ausser etwa Veget. I 23 porta—prac-
toria, aut orientem spec-tare debet. Das Lager
wird seiner Breite nach (27, 7. 30, 3) , parallel
zur Front, von der Hauptstrasse durchschnitten,
welche 100 Fuss Breite hat (28, 1, vgl. 33, 4).
Der Name via principalis bei Liv. X 33, 1. In
dem Vorderteil des Lagers zwischen der via prin-
cipalis und der Front liegen die Truppen. Von

60 der Mitte der via principalis geht eine 50 Fuss
breite Strasse aus, welche das Vorderteil des Lagers
der Lange nach durchsehneidet und in zwei gleiche
Halften teilt. In jeder Halfte lagert eine Legion
und eine ala sociorum; die Lagerlinien laufen
senkrecht auf die Front. An jener Strasse liegen
in einer Reihe nebeneinander die zehn Turmae
der equites legionis und parallel hinter den equites
die zehn Manipeln der triarii. Eine Strasse von

50
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50 Fuss Breite scheidet die triarii von den zehn

Manipeln der prineipes, welche ihnen gegenuber

lagern. Hinter den prineipes liegen die zehn

Manipeln der hastati. Jede Turma und jeder

Manipel erhalt einen Lagerraum von 100 Fuss

Breite und 100 Fuss Lange, eine Ausnahme bil-

den nur die Manipeln der triarii, deren Lagerraura

auf gleichfalls 100 Fuss Lange nur 50 Fuss Breite

hat (28, 3—29). Es mangelt eine Angabe tlber

Truppe ausserhalb der Geschosswirkung des An-
greifers befindet, Marquardt St.-V. II 404ff.

Das Marschlager der Kaiserzeit ist beschrie-

ben in der Schrift de munitionibus castrorum
des sog. Hygiiras. Das Lager ist bestimmt fiir

drei Legionen, auxilia und die kaiserliche Garde.

Den Mittelpunkt des Lagers bildet das praeto-

rium, dessen Eingang (introitus) sich nach der

Front des Lagers gegen die 60 Fuss breite via

die Lagerplatze der velites (35, 5 bezieht sich 10 principalis Sffhet. An der via principalis liegt

nur auf den Wachdienst, und es ist rngovai fiir

sx).r)Qovm zu lesen) ; wahrscheinlich lagern sie bei

den Manipeln (vgl. 24, 4). Von den socii sagt

Polybios nur im allgemeinen, dass die equites den

hastati gegenuber lagern , von ihnen durch eine

Strasse von 50 Fuss Breite geschieden, und dass

die pedites hinter den equites lagern, dem inter-

vallum zugewendet (30, 1— 4). Polybios unter-

; es, bestimmte Zahlen fiir die socii zu geben,

rechts das auguratorium, links das tribunal. Zwi-

schen dem Feldherrnzelte und der via principalis

liegt noch ein freier Platz, auf welchem die Altare

der Heeresgotter stehen, Westd. Ztschr. XIV 8.

Hinter der Eiickseite des Praetoriums (posticum)

lauft die 40 Fuss breite via quintana. Die Lange
des Praetoriums betragt, zwischen via principalis

und via quintana 720 Fuss, die Breite im Nor-
mallager 180 Fuss. Eechts und links des Prae-

weil sowohl die Gesamtzahl schwankt , als auch 20 toriums (lateribus praetorii) liegen der Stab und
die Starko der Contingente wahrscheinlich von
einander abwich. Diese Liicke lasst sich ohne will-

kiirliche Annahmen nicht erganzen. Deshalb ist

auch die Gesamtbreite des Lagers nicht rnit Sicher-

heit zu bestimmen. Quer durch das ganze Vorder-

teil des Lagers zwischen der fiinften und sechsten

Turma und dem fiinften und sechsten Manipel, sowie

auch den Lagerplatzen der socii lauft eine Strasse

von 50 Fuss Breite, die via quintana (30, 5. 6);

die Stabstruppen. Rechts ist zunachst dem Prae-

torium der Eaum fiir die Stabswache (statio), der

auf 20 Fuss Breite bemessen ist. Dann folgt

die Lagerlinie der comites des Kaisers mit 60 Fuss
Breite ; in dieser lagert der praefectus praetorio

zunachst der via principalis , links liegen un-

mittelbar neben dem Praetorium die officiates auf

30 Fuss Breite. Dann folgen rechts und links

je zwei cohortes praetoriae auf je 60 Fuss Breite,

vgl. Liv. XLI 2, 11, wo jedoch der Ausdruck, in 30 nach ihnen rechts die equites praetoriani, links

dem Sinne der spateren Lagerordnung jene Strasse

bezeichnet, welche hinter dem Praetorium lauft.

Die Eiickseite des Lagers ist hauptsachlich fiir

den Stab bestimmt. An der via principalis,

gegenuber den Lagerlinien der Legionen, lagern

die tribuni militum (27, 4—7). Ihre Lagerlinie

erhalt eine Tiefe von 50 Fuss. Hinter der Lager-

linie der Tribunen gegenuber der Mitte der via

principalis liegt das Feldherrnzelt (praetorium),

die equites singulares auf je 60 Fuss Breite. In
dem oberen Teil der Lagerraume der cohortes prae-
toriae., nach der via quintana hin, ist noch Eaum
fiir die primipilares und evocati. Bs folgen dann
rechts zwei, links drei alae quingenariae auf je

60 Fuss Breite. Zuletzt auf jeder Seite eine cohors
prima einer Legion auf 120 Fuss Breite. Ober-

halb der cohors prima lagen die Heeresanstalten

der Legion, zunachst Ansvalett^dinariumvaiA dann,

fiir welches ein Eaum von 200 Fuss im Quadrat 40 durch die vexillarii legionis von ihm geschieden,

abgemessen wird (27, 1— 2). Zu beiden Seiten

des Praetoriums erstreckt sich hinter der Lager-
linie der Tribuni die ayooa {forum) und das ra-

fiielov (quaestorium) (31, 1). Dem Forum und
dem Quaestorium gegentiber lagern in der Langs-
riehtung des Lagers die equites singulares und
romische Soldaten (vgl. Westd. Ztschr. XIV 88,

357), hinter diesen, dem intervallum zugewandt,
die pedites singulares (31, 2—4). Hinter dem
Praetorium lauft quer durch die ganze Riick-

seite des Lagers eine Strasse von 100 Fuss Breite.

Sie trennt die extraordinarii, welche die Riick-

seite des Lagers decken, vom Stabe (31, 5). An
dieser Strasse liegen , dem Quaestorium , Praeto-

rium und Forum gegenuber, die equites extra-

ordinarii, und hinter ihnen, dem Intervallum

zugekehrt, die pedites extraordinarii (31, 6—8).

Die freibleibenden Ecken rechts und links von
den equites und pedites singulares sind zur Auf-

nahme der auxilia externa bestimmt, welche nicht 60 wo der Lagerdienst verlautbart wird,

dem italischen Waffenbunde angehOren (31, 9).

Die Lagerlinie der extraordinarii wird durch
eine 50 Fuss breite Strasse durchschnitten, welche
in der Liingsrichtung des Lagers senkrecht auf
das Praetorium lauft (31, 7). Den ganzen Innen-
raum des Lagers umzieht eine 200 Fuss breite

Strasse, welche die Lagerplatze vom Walle trennt,

das intervallum (31, 11), so dass sich die lagernde

das veterinarium und die fabriea. Zwischen den
cohortes primae und den alae quingenariae lauft

die 20 Fuss breite via vicinaria, ebenso zwischen
den alae quingenariae und den Gardereitern eine

via von 10 Fuss Breite; endlich sind die comites
von den cohortes praetoriae durch eine via von
10 Fuss Breite geschieden. Der Vorderteil des

Lagers von der via principalis bis zu der Lager-
front heisst praetentura. Er wird durch eine

50 Strasse , die von der Mitte der via principalis

ausgeht, der Lange nach durchschnitten. Es ist

die via praetoria und hat 60 Fuss Breite. Die
Lagerlinien der praetentura laufen senkrecht auf

die via praetoria und haben 600 Fuss Lange.
Beiderseits der via praetoria liegen an der via
principalis die scamna der legati legionis, in

welchen auch die praefecti der cohortes praetoriae
lagern; in dieser Lagerlinie liegen auch den co-

hortes primae gegenuber die scholae, jene Platze,

Dann folgen

die scamna der tribuni legionis. Beide Arten
von scamna haben 60 Fuss Breite. An die scamna
schliessen sich beiderseits die Lagerraume von je

zwei alae mttiarute an mit 150 Fuss Breite. Es
folgen rechts die classiarii Misenates, links die

classiarii Ravermates auf je 150 Fuss Breite. Zu
untcrst liegt, rechts von der via praetoria, der
Lagerplatz der cohors prima der dritten Legion

mit 180 Fuss Breite. TJber diesem liegen die

Heeresanstalten dieser Legion: valetudinarium,
vexillarii, veterinarium und fabriea. Links von
der via praetoria liegen der cohors prima gegen-
uber drei einfache cohortes dieser Legion, jede auf
180 Fuss Breite, iibereinander. Der Eaum iiber

den cohortes legionariae und den classiarii wird
links von den Pannonii veredarii eingenommen.
Eechts lagern tiber der fabriea die 'exploratores

und dann Mauri equites, von denen ein Teil noch
tiber den Misenates seinen Lagerplatz erhalt.

Auch in der praetentura ist die cohors prima,
sowie die ihr gegeniiberliegenden Legionscohorten
von der anstossenden Truppe der classiarii durch
die via vicinaria getrennt. Ebenso scheidet je eine

via von 10 Fuss Breite die alae von den classiarii

und den scamna der tribuni. Endlich lauft noch
eine via von 10 Fuss Breite zwischen den scamna
der tribuni und den scamna der legati. Der riick-

wartige Teil des Lagers oberhalb der via quintana
heisst retentura. Die Lagerlinien laufen hier

senkrecht auf die via quintana und haben in

dem Normallager 480 Fuss Lange. In der Mitte
der retentura, hinter dem praetorium, liegt das

quaestorium mit 160 Fuss Breite, rechts und
links vom Quaestorium liegt an der via quintana
je eine centuria statorum, denen der Schutz des

posticum des Praetoriums obliegt. In ihrer 60
Fuss breiten Lagerlinie liegen oberhalb noch je

eine cohors peditata quingenaria. Dann folgen

rechts zwei cohortes peditatae miliarias, links eine

eohors peditata miliaria und cine quingenaria.
Daran schliessen links und rechts zunachst je eine

cohors equitata miliaria und dann zwei cohortes

equitatae quingenariae. Die Raume, welche in

den Lagerlinien der cohortes auxiliariae frei

bleiben, werden im untersten Teil der praeten-
tura durch die nationes eingenommen. So er-

halten rechts vom Quaestorium die Palmyreni
und Gaetuli, links die Daei, Brittones, Cantabri
ihren Platz. Die via vicinaria lauft hier zwischen
den cohortes equitatae quingenariae und milia-
rias durch, setzt also die via vicinaria der latera

praetorii direct fort. Zu beiden Seiten der cohor-
tes peditatae lauft je eine via von 10 Fuss Breite,

welche sie so einerseits von den cohortes equitatae

miliariae, andererseits von den centuriae statorum
trennt. Den ganzen Innenraum des Lagers um-
zieht eine 30 Fuss breite Strasse, die via sagu-
laris. Zwischen dieser und den Intervallen von

60 Fuss Breite lagern die Legionscohorten, zehn
in der praetentura, sechs in den latera praetorii,

acht in den 'retentura. Die allgemeinen Grund-
satze fur die Anordnung der Truppen sind durcta-

sichtig. Die Legionscohorten lagern am Walle,

dessen Verteidigung ihnen obliegt, nur die cohortes

primae erhalten ihren Platz innerhalb der via

sagularis, weil in ihren Lagerraumen die heiligen

signa stehen. In der praetentura lagern die Pio-

niere (classiarii) und die Reiterei der auxilia mit
Ausnahme der alae quingenariae. In den latera

praetorii lagern die Stabstruppen, in der Retentura
die pedites der auxilia. tiber das Einzelne vgl.

die Ausgaben des Hyginus von Lange 1848 und
v. Do-maszewski 1887. Cher die Zeitbestim-

mung der Schrift Domaszewski Rh. Mus.
XLVHI (1893) 243; Westd. Ztschr. XIV 111.

Lagerbefestigung. DerLagerwall hat vier

Thore (Hygin. de lim. const, p. 180 L. Joseph-
bell. Iud. IH 5, 2. Liv. XL 27, 2. Frontin. strat.

Ill 17, 2). Die beiden Seitenthore, an welehen
die via principalis endet, heissen porta princi-
palis dextra und sinistra, Hvg. de m. castr. 14.

Liv. IV 19, 8. XXXIV 46, 9. XL 27, 4. Das
Thor an der Frontseite, an welchem die via prae-
toria endet, heisst porta praetoria, Veg. I 23.
Hyg. de mun. c. 56. Fest. ep. 223. Liv. XL 27, 3.

10 Tac. hist. IV 30. Das Thor an der Euckseite des
Lagers heisst porta decumana, Liv. X 32, 8. Caes.
b. G. IH 25, 2. Hyg. de mun. c. 56. Tac. ann.
I 66. Veg. I 23. Zu Polybios Zeit bestand die

Verschanzung aus Wall und Graben. An der
Aussenseite wird aus Schanzpfahlen, valli, welche
die Soldaten bei sich tragen, ein Verhau gebildet,

Varro de 1. 1. V 117. Isid. orig. XV 9, 2. Polyb.
XVIII 18. Liv. XXXIII 5, 9. Auch in der Kaiser-
zeit ist die Befestigung regehnassig ein Erdwall

20-8 Fuss breit, 6 Fuss tief - und ein davorliegender
Graben — 5 Fuss breit, 3 Fuss tief. 60 Fuss vor
dem Thoreingang liegt ein kleiner Graben mit
Wall (titulus). Die Lagerecken werden abgerundet.
Auf der rechten Seite des Thoreingangs ist nach
aussen noch ein halbkreisfOrmiger Wall mit Graben
gezogen (clavieula). An der Innenseite des Walles
fiihren Treppen auf den Wall. An den Thoren,
sowie in den Ecken sind Geschutzbanke ange-
bracht.

30 Standlager. Der Name fiir die Standlager
ist hiberna, Westd. Ztschr. XIV 18. Die Anlage
der Standlager liegt bei der geringen Umsicht,
mit welcher erhaltene Reste bisher aufgedeckt

wurden, sehr im Dunkeln. Die Form ist im all-

gemeinen dieselbe wie die der Marschlager, ebenso
die Befestigung, nur dass der Wall aus Stein er-

baut ist und die gefahrdeten Punkte, Thore so-

wie die Eeken, durch Turme gesichert sind. Von
dem Innenraum ist nur das Praetorium einiger-

40 massen bekannt. Es besteht stets aus einem
grossenHofe, in dessen Eiickseite das Fahnenheilig-
tum liegt. Plane des Standlagers von Carnun-
tum, Arch.-epigr. Mitt. VIII Taf. in; Lambaesis,
Cagnat L'arme'e Romaine en Afrique 526, fur

die Grenzcastelle Bruce The wall 1867, und be-

sonders das im Erscheinen begriffene Werk der

deutschen Limescommission, bis jetzt Lief. 1—4.

Vgl. auch Westd. Ztschr. XIV 11—19.
[v. Domaszewski.]

50 Castra, Castrum (ad Castra) als Ortsnamen;
vgl. auch Art. Castellum. 1) Castra, Station
der Strasse Salonae-Servitium in Dalmatien (Itin.

Ant. p. 269. Tab. Peut.) ; wie der Name besagt,

muss hier eine Zeit lang ein r8miseb.es Lager ge-

wesen sein, dessen Bezeichnung auf die in der
Nahe entstandene Ansiedlung ubergegangen ist.

Die Lage des Ortes ist unbekannt; W. Toma-
schek Mitt, der geogr. Gesellschaft in Wien
1880, 513. H. Cons La province Eom. de Dal-

60matie 233 und Kiepert Formae orbis antiqui

XVII verlegen ihn nach Banjaluka in Bosnien,

was nicht richtig sein kann, da Banjaluka noch
zu Pannonia superior gehort hat. Patsch Wis-
sensch. Mitt, aus Bosnien und der Hercegowina V
1897, 53f. [Patsch.]

2) ad Castra. Nach dem Itin. Ant. 259 fiihrte

eine Strasse a Ponte Aeni iiber Iovisura nach
ad Castra (mpm CL). Ob es mit Batava Castra



(Passau) oder mit Castra Regina (Regensburg,
u. Nr. 44) identisch ist, bleibt dahingestellt. Vgl.
Mommsen OIL III p. 780. [Ihm.]

3) Castra heisst im Itin. Ant. 330 eine Sta-
tion der Via Egnatia in Lynkestis, 12 Millien

westlich von Herakleia Lynk. Dieselbe wird im
Itin. Hieron. 607 als mutatio Parambole be-

zeicbnet (jiageufioXij bei Pol. u. Spat. = axgax6-
nedov) und ist wahrscheinlich aus dem Lager des

uasira uastrum lVt>«

7) Castra Batava s. Batava fcastra).

8) Castra Augustoflavianensia (Not. dign. or.

XLI 33) s. Const antia. [Patsch.]

9) Castrum Bergium, fester Ort der Bergi-
staner in Hispania citerior, jetzt Berga, Liv.

XXXIV 21. [Hubner.]

10) Castra Cadaum s. Cadaum castra.
11) Castra Gaeeilia s. Caecilia castra.
12) Castra Constantia,, nach Amm. Marc. XV

P. Sulpicius Galba irn J. 199 v. Chr. (Liv. XXXI 10 11, 3 unweit der Seinemttndung, also kaum iden
33, 6) entstanden, a. Leake North. Greece III

313f. Tafel Via Egn. occid. 38. Die Lage
wird durch Diavat oder Kazani westlich von Mo-
nastir bezeichnet. Hahn Drin u. Vardar 141.
Dem its as Maxedovia 250. [Oberhummer.]

4) Castrum {portorium'?). Zum J. 199 v.

Chr. berichtet Liv. XXXII 7, 3 : (eensores) portoria
venalicium Capztae Puteolisque, item Castrum
portorium, quo in loco nunc oppidum est, fru-

tisch mit Constantia, dem heutigen Coutances (s.

Constantia), falls nicht ein Irrtum des Ammia-
nus vorliegt. C. Muller Ausg. des Ptol. I p. 215.

13) Castra Constantini nennt Alison. Mos. 1

1

Noviomagus (s. d.) = Neumagen. [Ihm.]

14) Castra Cornelia (Mela I 34. Plin. n. h.

V 24; Castra Corneliana, Caes. b. c. II 24; xdaxga
KogvtjUov Stad. mar. magn. 125; Kogvqltov aa-
Qsfifiolri Ptol. IV 3, 6), hiess der hochgelegene

endum locarunt, cokmosque eo trecentos . . , ad- 20 Ort der africanisehen Kuste zwischen Utica und
scripserunt et sub Tifatis Capuae vendiderunt.
Dass das oppidum C. in Campanien zu suchen sei,

scheint nach dem Zusammenhange ausser Zweifel,

und sowohl die Identification mit Castra Hannibalis
im Bruttierlande (Nr. 20), als die von Cagnat
(Etude sur les impdts irairects chez les Romains,
Paris 1882, 7) vorgeschlagene mit Castrum Truenti-
num in PiceDum (Nr. 50) zu verwerfen. Aber auch
Mommsens (CIL X p. 12) Gleichsetzung mit Ca-

der Mundung des Bagradas (so Ptol. ; nach Plin.

zwischen der Miindung des Bagradas und Kar-
thago), an dem Scipio wahrend des Winters 204
—203 sein Lager hatte, vgl. Liv. XXIX 35, 13.

Polyb. XIV 6, 7. Oros. IV 22, 1. Heutzutage
Kalaat el-Oued, vgl. Tissot Geogr, comp. de
l'Afr. II 83.

15) Castra Delia, Ortlichkeit der africanisehen
Kuste, von Mela I 34 genannt als den Castra

stra Hannibalis bei^ Capua (Nr. 21) ist nicht ohne 30 Cornelia (s. Nr. 14) und der Mundung des Bagradas
x>.j„_i a„ -I..1.-.I. "-U1 ' ™ " benachbart, sonst nicht bekannt. [Dessau.]

16) Castrum Ebrodunense s.Eburodunum.
17) Castra Qalbae, Ort in Africa, mit Bischof

schon in der Mitte des 3. Jhdts. (Sententiae epi-

scoporum aus dem J. 256, in Hartels Cyprian

p. 440). Lage unbekannt; der Name rlihrt nach
einer Vermutung Cagnats (L'armte romaine
d'Afrique 30) von dem Kaiser Galba her, der unter
Claudius Proconsul von Africa und dabei auch

Bedenken. Am liebsten mdchte man an einen Zoll
posten an der Seekiiste von Campanien (an der Vol
turnus-Miindung? Madvig Emendationes Livia-
nae 2 476, iervenalicium Capuae Puteolisque, item
ad Castrum portorium lesen will) denken. Doch
bleibt dies ebenso wenig zu entscheiden, wie die
Frage, ob der Ortsname einfach Castrum oder Ca-
strum portorium gelautet habe. S. auch unter
Portorium. [Hulsen.l

5) Castrum album in Hispania citerior. In 40 kriegerisch thatig gewesen war (Suet. Galb. 7).
. „_ _ia a

[Dessau.]

18) Castra Gemina in Hispania ulterior. Der
Ort wird nur von Plinius nach den alphabetischen
Listen des Agrippa und Augustus unter den eivi-

tates stipendiariae des Gerichtsbezirks von Astigi
genannt (III 12). Die Gemeinde ist also wahr-
scheinlich aus einem der alten Lagerplatze fur
zwei Legionen entstanden (vgl. Acci und Tucci
gemella u. a.). Die Lage ist ganzlich unbe-

den Feldziigen der beiden alteren Scipionen vom
J. 540 = 214 v. Chr. fiihrt nach dem Bericht bei

Livius XXIV 41, 2—4 (aus Claudius?) Publius
sein Heer gegen Mago und Hasdrubal iiber den
Hiberus und schlagt zuerst ein Lager auf ad
castrum album — locus est insignis caede magni
Hamilearis — ; arx erat munita u. s. w., muss
aber von da zuriickweichen und schlagt ad mon-
tem Victoriae das Lager auf. Dort stOsst Gnaeus
zu ihm und dann werden nach zweifelhaften Ge- 50 kannt
fechten Castulo und Iliturgi erwahnt. Bei der
volligen Unbestimmtheit dieser Ortsangaben ist

es nicht unmOglich, dass das weisse Lager iden-

tisch ist mit dem weissen Vorgebirge, der von
Hamilkar besetzten Sxga ).evxrj, das dem rOmi-
schen Lucentum entspricht (s. d.).

6) Castra Aelia am Flusse Hiberus, Winter-
quartier des Sertorius {secundum oppidum quod
castra Aelia rocatur Liv. frg. 1. XCI), sonst nir-

[Hubner.]

19) Castra Qermanorum , Ort an der Kiiste

von Mauretanien, zwischen GunHugu und Cartenna,
westlich von Caesarea, Ptol. IV 2, 4. Nach Cat
La Maurdtanie Ce"sarienne 141 an der Mundung
des Oued-Dahmous zwischen Gouraya und Tenes
zu suchen, und identisch mit Cartilis, s. d.

[Dessau.]

20) Castra Hannibalis im Bruttierlande, an
der schmalsten Stelle des Isthmus zwischen Sinus

gends erwahnt. Es muss irgendwo in der Nahe 60 Terinaeus und Scyllacinus (Plin. in 95, voraus
von Contrebia (s. d.) gelegen haben. Unter den
Proconsuln der beiden Hispanien findet sich kein
Aelius, nach dem das Lager etwa benannt sein
kOnnte ; doch geniigt das nicht, um an die Ande-
rung in Laelia zu denken — der jiingere C. Laelius
war im J. 610 = 144 v. Chr. Proconsul der Cite-
rior —

, da die Statthalter der beiden Provinzen
lange nicht vollstandig bekannt sind. [Hiibner.]

Solin. II 23) ; die Tab, Pent, (wo Annibali) und
der Geogr. Rav. IV 31 p. 263 P. V 1 p. 330 P.
(wo Anival und Andaba) ffihren es als Station
der Strasse an der Westknste, zwischen Scyla-
cium (Squillace) und dem Promontorium Lacinium
auf, doch sind die Distanzangaben corrupt, so dass
die genaue Localisierung unmOglich bleibt.

21) Castra Hannibalis in Campanien, zwischen

1769 Castra Castrum Castra Castrum 1770

Capua und dem Berge Tifata, genannt auf der

Tab. Pent, und vom Geogr. Rav. IV 33 p. 276 P.

{Castra Anibal, Oatianibas); gleichfalls nicht

genau bekannte Lage.

22) Castra Hannibalis als alten Namen von
Matera in Apulien nennt nur Guido 49 (C. H.
quae Materies dieitur). [Httlsen.]

23) Castra Herculis, im Land der Bataver
an der von Lugdunum Batavorum (Leiden) nach
Noviomagus (Nymwegen) fuhrenden Strasse (Tab.

Peut.). Von Ammian. Marc. XVIII 2, 4 unter den
sieben von Iulian im J. 359 besetzten Stadten

aufgezahlt, vgl. Liban. kmzaytos hi' 'IovXiav<p

p. 550 R. nokw Se 'Hgaxksiav, 'HgaxXsovs fsgyov,

4vloTTj. Ob damit identisch Coadulfaveris Geogr.
Rav. IV 24 p. 228? Desjardins Table de
Peut. 7. [Ihm.]

24) Castrum Inui, Ort in Latium (Verg. Aen.

VI 775 und Servius z. d. St.), auch einfach Ca-
strum genannt (Ovid. met. XV 727. Silius ItaL
VIII 359. Martial. IV 60, 1), in der Nahe von An-
trum, Ardea und der Tibermiindung. Den Namen
bewahrt der bei Ardea vorbeifliessende Fosso d'ln-

•castro (Bormann Altlatinische Chronographie

32), an dem Lanciani neuerdings (Mitteilung

in der Sitzung der Accademia dei Lincei vom
17. Mai 1896, vgl. Rendiconti dell Ace. d. Lincei

V 5, 253) Reste einer sehr alten Ansiedlung
gefunden hat. Rutilius Namatianus I 227 ver-

wechselt es mit Castrum novum s. u. Nr. 37. Vgl.

Nib by Dintorni di Roma I 2 440—443, welcher
vermutet, dass der im Liber pontif. II 234 ed.

Duchesne genannte Ort (Leo Ardeatinus de loco

qui appellatur Priapi) mit Castrum Inui iden-

tisch sei. [Httlsen.]

25) Castra Iudaeorums. Iudaeorum castra.

26) Castra Iulia in Lusitanien, beruht auf

der falschen Lesung bei Plinius (TV 118) fur

castra Servilia (s. Nr. 46) und auf einer der

falschen Chroniken des Higuera (s. CIL II p. 74);

vgl. Turgalium. [Hiibner.]

27) Castrum lulieme s. Iulium Carnicum.
28) Castrum hdium s. Curiga.
29) Castra lapidariorum s. Lapidari orum

castra.

30) Castra legionis XXX Ulpiae s. Vetera.

31) Castra Manuaria in Hispania citerior,

nur im Geogr. Rav. in Callaecia, etwa in der

Gegend landeinwiirts von Brigantium (s. d. Nr. 4)

als Station erwahnt (308, 8). Der Name ist

wahrscheinlich nicht richtig uberliefert.

[Hubner.]

32) Castra Mortis (Prokop. de aedif. 291, 6.

Hierocl. p. 637), nach F. Kanitz Donaubulgarien
und der Balkan I 269ff. (vgl. dessen RCm. Stu-

dien in Serbien 100) jetzt Kula in Bulgarien,

siidwestlich von Vidin, wo rOmische trberreste

vorhanden sind. [Patsch.]

33) Castra Minervae, Stadt im Gebiet der Sal-

lentiner in Calabrien mit einem alten Tempel der

Minerva, Strab. VI 281, nach Prob. zu Verg. Eel.

VI 31 p. 15 Keil von Idomeneus gegrfindet. Nach
Verg. Aen. Ill 530ff. (vgl. Servius z. d. St.). Dion.

Hal. I 40 gait Castra Minervae als der Ort, an
dem Aeneas zuerst in Italien gelandet sei und
dessen Rhede (&egiv6g ogfiog) er Xt/irjv 'AqoQodhrjg

genannt habe. Die Tab. Pent, setzt Castra Mi-
nervae 7 mp. siidlich von Hydruntum, wodurch

die Identification mit dem modernen Orte Castro

so gut wie sicher wird. [Httlsen.]

84) Castra Nora, (Tab. Peut. Castris novis),

Station der Strasse Drobetae (Turn-Severin) — Ro-
mulae (Recka) in Dacia Malvensis zwischen der

letztgenannten Stadt und Pelendava (Krajova).

C. Schuchhardt Arch.-epigr. Mitt. IX 231f.

Kiepert Formae orbis antiqui XVIL [Patsch.]

35) Castra Nova, Ortlichkeit im westlichen

lOTeil der Provinz Mauretania Caesariensis, nach
Itin. Ant. 37 auf der grossen diese Provinz durch-

schneidenden Strasse, 18 Millien Ostlich von
Tasaccora, auch beim Geogr. Rav. Ill 9 p. 160
und als Sitz eines Bischofs in der Bischofsliste

vom J. 484 (Not. Caes. nr. 74: Castranobensis,

in Halms Victor Vitensis p. 69) genannt; nach
Cats (Maure"t. Cfearienne 202) Vermutung in der

Nahe von Perregaux zu suchen. [Dessau.]

36) Castrum Novum (Kaaxgovvoovv Strab. V
20 241; KaatQov Ptolem. HI 1, 25), Kustenstadt in

Picenum, von den ROmern im J. 264 (Vellei. I

14; zwischen 290 und 286 nach Liv. epit. 11)
mit einer Colonie belegt und noch in der Kaiserzeit

als solche genannt. Plin. LTI 110. Itin. Ant. 101.

308. 313. Tab. Peut. Liber colon. 226 (vgl. 254
ager Castranus lege Augustiana adsignatus). Aus
den Angaben der Geographen und den Distanzen

der Itinerarien folgt, dass es bei dem heutigen

Giulia Nuova an der Mundung des Helvinus (Tor-

30 dino) gelegen haben muss. Inschriften aus Castrum
novum CIL IX 5143-5154.

37) Castrum Novum an der Kiiste von Sud-

etrurien (Mela II 72. Plin. Ill 51. Ptolem. Ill

1, 4. Itin. marit. 498), Station der Via Aurelia

(Tab. Peut. Itin. Ant. 291. 301. Geogr. Rav.

IV 32 p. 267. V 2 p. 335 P.), 4 mp. von Cen-

tumcellae (Civitavecchia). Zuerst erwahnt wird es

als colonia maritima bei Livius XXXVI 3, 6,

neu deduciert wahrscheinlich vom Dictator Caesar,

40 daher colonia lulia Castrum Novum oder Castro

Novo (CIL XI 3576—3578). Sonst nennen es nur
Rutil. Namatian. I 227 und Serv. Aen. VI 775,

die es irrig fur identisch mit Castrum Inui (Nr. 24)

halten. Schon Rutilius nennt es semirutum; im
Mittelalter war es ganz verlassen; bedeutende

Reste sind zu Tage gekommen bei Ausgrabungen
im J. 1777 in der tenuta della Chiaruccia bei

S. Marinella, 6 km. stidlich von Civitavecchia. Vgl.

Torraca Antologia Romana torn. LTL IV (1777.

501778). Dennis Cities and cimiteries of Etruria
12 295f. Neuere Ausgrabungen bei la Chiaruccia

Notizie degli scavi 1879, 136—139; bei S. Ma-
rinella Bull, d. Inst. 1838, 1. 1839, 85. 1840, 115.

Not. d. scavi 1890, 29. 1895, 195. 1896, 326
(Villa, vielleicht des Praefectus praetorio Domi-
tius Annius Ulpianus, reich an Kunstwerken). In-

schriften von C. CIL XI 3572—3591, wo Bor-
mann zu vergleichen ist. [Httlsen.]

38) Castra pinnata, jitsqoozov ozgaxonedov,

60 offenbar von den Zinnen seiner Mauern so benannt,

im nordwestlichen Britannien oder Caledonien, nur

von Ptolemaios (II 3, 10. VIII 3, 9; danach beim
Geogr. Rav. 535, 21 Pinnatis) in das Gebiet der

Vacomagi gesetzt; von unbekannter Lage (vgl.

CIL VII p. 205)-, doch sucht man es, ohne viel

Berechtigung, in dem heutigen Inverness.

^
[Hiibner.]

39) Castrum portorium s. o. Nr. 4.



1771 Castra Castram Castratio 1772

40) Castra Postumiana in Hispania ulterior.
Torn Lager des Sex. Pompeius zwischen den
Stadten Ategua (s. d.) und Ucubi (s. d.) ungefahr
vier Millien entfernt grumus est excellens natura,
qui appellator castra Postumiana ; ibi praesidi
causa castellum Caesar kabuit eonstitutum ("bell.

Hisp. 8, 6). Es kann seinen Namen fuhren von
dem Proconsul der Ulterior ira J. 574 = 180
v. Chr. L. Postumius Albinus (Wilsdorf Fasti
Hisp. prov. 87). Obgleich die nachstliegenden
Ortlichkeiten bekannt sind (vgl. Jahrb. f. Philol.
1862, 35ff.), so ist es doeh noch nicht gelungen,
die Lage der hohen Landmark© zu identiticieren,
auf der die C. P. lagen. [Hiibner.]

41) Castra puerorum , in Mauretania Caesa-
riensis, Station der mauretanischen K.flstenstrasse,
18 Millien westlich von Portus divini (dem heuti-
gen Oran), Itin. Ant. p. 13. [Dessau.]

42) Castra Pyrrhi, Ort im oberen Thale des
Aoos in Epeiros, zur molottischen Landschaft
Triphylia gehoTig, Liv. XXXH 13, 2. Bursian
Geogr. I 25, 3. Nach Leake North. Greece I
387. 396 in der Gegend von Ostanitza (unterhalb
Konitza).

43) Castra Pyrrhi, befestigter Platz in Lako-
nien, im Thale des Oinus zwischen Sparta und
Sellasia, aus dem Lager des Pyrrhos im J. 272
entstanden, im J. 192 v. Chr. von Nabis besetzt,
Liv. XXXV 27, 14. Leake Morea II 525; Pelop.
344f. Droysen Hellenismus 2 III 1,213. Ver-
schieden davon ist IIvesov x«eaS Pol. V 19, 4.
Bursian Geogr. II 148, 1. [Oberhummer.]

44) Castra Regina, in Eaetien, Standort der
legio III Italica, das heutige Regensburg. Not.
dign. oce. XXXV 17 praefectus legionis tertian
Italieae partis superioris, Castra Regina, nunc
Vallate Auf dem Meilenstein CIL III 5997 (vgl.
5996) Legio genannt (A-LG-MP-LT), auf der
Tab. Peut. und im Itin. Ant. 250 Regino. Momm-
sen CIL III p. 730. Ohlenschlager Korr.-Bl
d. Westd. Ztschr. IV 122. Vgl. Nr. 2. [Ihm.]

45) Castra rubra s. u. Nr. 53.

46) Castra Servilia, in unmittelbarer Nahe
von Norba in Lusitanien gelegen, wie Caecilia
castra (s. d.), und in earn coloniam contributa
nach dem Zeugnis des Plinius (IV 177). Es fiihrt
seinen Namen sicherlich von Q. Servilius Caepio,
dem Proconsul der Ulterior im J. 615 = 139 v.
Chr. Die Lage ist nicht ermittelt. [Hiibner.]

47) Castra Severiana, Ortschaft der Provinz
Mauretania Caesariensis, mit Bischof, der im J. 484
erwahnt wird (Not. episc. Caes. nr. 73, in Halms
Victor Vitensis p. 69). Derselbe Ort scheint auch
in einer Inschriffc aus Altava (Lamoriciere) im
westlichen Mauretanien aus dem J. 508 erwahnt
zu werden (CIL VTTI 9835 = Dessau Inscr. Lat.
sel. 859). Nach einer Vermutung von Cat (Mau-
retan. Ce^arienne 217) war Castra Severiana der
spatere Name des vorher nach seiner Besatzung
humerus Syrorum genannten Ortes, des heutigen
Lalla Maghnia (Lella-Mar'nia, in Algerien, 10 km.
von der marokkanischen Grenze). [Dessau.]

48) Castrum Tiberii, ffihrt man, ohne fur den

oJ£
aea eine Gew^hr zu haben, aus Strabon VII

292 an. Derselbe spricht von einer Insel im
Bodensee, deren sich Tiberius als Angriffsplatz
(6efiTJTt)Gwv) bediente, als er die Vindeliker be-
kampfte. [r^

49) Castra Trauma s. Traiana.
50) Castrum Truentinum (CIL IX 5186; vgl.

Mommsenebd.p.492)inPicenum, s.Truentum.
[Hiilsen.]

51) Castra Vetera s. Vetera.
52) Castra, vinaria, im Gerichtsbezirk von

Corduba in Hispania ulterior, nach der alpha-
betisehen Liste des Agrippa und Augustus bei
Plinius (III 10) unter den Orten zwischen dem

lOBaetis und dem Ocean. Die Lage ist nicht er-

mittelt; Weinbau ist in jenen Gegenden iiberall
von alters her heimisch, [Hiibner.]

53) Castra Zarba oder ahnlich heisst ein fester
Platz in Thrakien an der Strasse von Philippu-
polis nach Hadrianupolis, wo die von Beroia Nr. 3
herkommende Strasse einmtodet, zwischen Arzos
(s. d.) und Burdipta (s. d.) gelegen ; der offenbar
einheimische Name ist in sehr verschiedener und
verderbter Form uberliefert, Subxupara Itin. Ant.

20 137 ; Castra Iarba ebd. 231 ; Castroxobra Itin.
Hieros. 568; Castris rubris (lies XMbris) Tab.
Peut. Vin

; KaazgdCoQ^a Prokop. aed. IV 11
p. 305. Nach letzterem wurde es von Iustinian I.

wieder in stand gesetzt und lag an der Ostgrenze
der Provinz Thrake, wahrend Burdipta bereits
zu Haimimontos gehOrte. Man hat es wohl in
der Gegend von Harmanlii, aber jedenfalls am
linken Ufer des Hebros zu suchen. Jirecek
Heerstrasse v. Belgrad n. Kpl. 46f. 63. Toma-

30schek Thraker II 2, 76 (beim heutigen Sary-
chan). [Oberhummer.]

Castratio als Verbrechen. Das erste Verbot
der C. fallt unter Domitian, der die Castrierung
von Sclaven untersagt, Cass. Dio LXVII 2, 3.

Suet. Domit. 7. Ammian. Marc. XVDJ 4, 5. Martial.
II 60. VI 2. Dies Verbot ist wahrscheinlich (s.

A. Pernice Labeo 112 87, 5) das vom Venuleius
Dig. XLVIII 8, 6 erwahnte Senatusconsultum.
Nerva hat das Verbot wiederholt, Cass. Dio LXVIII

40 2, 4 ; vielleicht ist mit diesem Verbot identisch
das vorhadrianische (vgl. Hadrian Dig. XLVIII
8, 4, 2 eonstitutum est . .), von Marcian Dig.
XLVm 8, 3, 4 erwahnte und von Paul. V 23,
13 gemeinte Senatusconsultum, welches dem-
jenigen, qui homimm invitum, (fehlt in Dig.)
hbidinis vel promercii causa eastraverit eastran-
dumve curaverit die poena legis Corneliae [de
sicariis] androht. Das Hauptgesetz fiber die
Materie stammt von Hadrian; sein Rescript im

50Wortlaut erwahnt Ulp. Dig. XLVIII 8, 4, 2;
Hauptbestimmung: nemo liberum sermmve, in-
vitum sinentemve , eastrare debet neve quis se
sponte castrandum praebere debet. Hadrianische
Neuerung ist wahrscheinlich die Bestrafung der
C. im Falle der Einwilligung ; neu ist jeden-
falls die Androhung der Todesstrafe fur den Ein-
willigenden selbst und den Arzt (a. a. O.). Be-
ziiglich der Bestrafung des Arztes vgl. Iustin.
apol. I 29, wo ein statthalterlicb.es Dispensations-

60 recht behauptet wird. In der spateren Kaiser-
zeit ist das Verbot der C. mehrmals wiederholt
worden. Constantin Cod. lust. IV 42, 1 bedroht
sie mit Capitalstrafe , Confiscation des Sclaven,
an welchem, und des Hauses, in welchem sie ver-
iibt wird. Leo Cod. lust. IV 42, 2 verbietet bei
gravissima poena den Verkauf romischer Eunu-
chen; Iustinian endlich (Nov. 142) setzt auf C.
die Strafe der Talion ; kommt der Delinquent dabei
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mit dem Leben davon, so trifft ihn iiberdies

lebenslangliche Deportation.

Der C. sind auf dem Gebiete des Strafrechts

venvandte Operationen gleichgestellt worden, so

durch Hadrian das sog. thlibias facere, Paul.
Dig. XLVIII 8, 5 und namentlich die judische
Beschneidung, s. den Art. Circumcisio. Vgl.

zum ganzen auch Rein Criminalrecht der ROmer
422-424. [Hitzig.]

Castrense amphitheatrum in Rom, nur ge-

nannt in der Notit. reg. V, ohne Zweifel zu iden-

tiflcieren mit dem bei S. Croce in Gerusalemme,
an der aussersten Ostspitze der Stadt, erhaltenen
Amphitheater, das ausser dem Colosseum das
einzige standige Amphitheater Roms war. Der
elliptische Grundriss kam dem Kreise sehr nahe
(Achsen des ganzen Baus 88,5 und 78 m., der
Arena 76 und 65,5 m.). Zwei Stockwerke des
Ausseren, mit Pfeilerh alien, bieten eins der voll-

kommensten Beispiele romischen Ziegelbaus (Probe
bei Durm Baukunst der Romer 159); ein drittes

Stockwerk ist erst im 16. Jhdt. zerstOrt (Zeich-

nung Andrea Palladios, jetzt in der Sammlung
des Herzogs von Devonshire, reproduciert bei La n-

ciani 386). Unter der Arena wurden um 1730
Massen von Knochen grosser Tiere ausgegraben
(Ficoroni Vestigia di Roma antica 121). Die
Erbauungszeit ist ungewiss (Lanciani setzt sie

unter Severus und Caracalla, vielleicht zu spat),

Aurelian zog es in seine Bei'estigung mit hinein,

wobei die Arkaden an der Aussenseite vermauert
wurden. Den Namen bringt man gewiss falsch

mit den Castra praetoria zusammen, er wird viel-

mehr analog den Ausdriicken fiscus castrensis,

ratio castrensis (Hirschfeld V.-G. 197) ein

speciell .kaiserliches Hof'-Amphitheater bezeichnen.

In unmittelbarer Nahe befand sich der grosse

Zvvinger fiir wilde Tiere (Vivarium, s. d.). Vgl.

Canina Edif. di Roma IV tab. 178. 179 (un-

genau). Reber Ruinen Roms 533— 535. Jordan
Top. II 129. Lanciani Ruins and excavations

of Rome (1897) 386. [Hiilsen.]

Castrensia bona waren die Vermogensstiicke,

die ein Haussohn in Folge seines Kriegsdienstes

erwarb. Ihre Auszeichnung hangt mit den Vor-

ziigen zusammen. die das kaiserliche Rom dem
Soldatenstande gewahrte, vgl. Iuven. XVI und
zu Dig. XLIX 17, 13 Leonhard Inst. 325, 1.

Die Kaiser gaben den Soldaten, spaterhin sogar

den Veterani das Recht, ohne Rucksicht auf ihren

Gewalthaber uber den Militarerwerb letztwillige

Bestimmungen zu treffen (Ulp. XX 10. Inst. II

12 pr.), daher ihnen auch schon bei Lebzeiten

die unbeschrimkte Verfiigung daruber zufiel. Hatte
der Haussohn von seinem Rechte der letzt\villigen

Verfiigung keinen Gebrauch gemacht, so fiel das

Gut bei seinem Tode an seinen Hausvater (nach

Inst. II 12 pr. freilich nur nultis liberis vel fra-

tribiis superstitious), jedoch nicht als Erbschaft,

sondern iure pecult, d. h. wie ein dem Sonne an-

vertrautes viiterliches Gut. Dig, XLIX 17 de
eastr. pec. frg. 2. 9. 17 pr. 19. 1—3. Daher
hiessen die bona castrensia peculium castrense,

ein Name, der vOllig unpassend wurde, als die

Novelle 118 den Nachlass des Hauskindes den
allgeineinen Beerbungsgrundsatzenunterwarf; vgl.

auch Theoph. par. II 12 pr. Schon Inst. II 12 pr.

bezeichnet dieses pecidium als proprium fdii.
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worin streng genommen ein Widerspruch liegt,

da das peculium (s. d.) vaterliches VermOgen ist.

Peculium quasi castrense (Dig. XXXVI 1, 1, 6.

XXXVII 6, 1, 15) heisst ein solcher Erwerb eines

Haussohnes, der dem peculium castrense rechtlich

gleichgestellt wurde. Eine solche singuliire Gleich-
stellung, die sich jedoch auf das Recht letztwilliger

Verfiigung nicht bezog, enthielt Dig. XXXVI 1, 52
(50).

_
Das spatromische Recht dehnte jedoch grund-

10 satzlich die genannte Bevorzugung des Soldaten-

standes auf andere Stande aus, die es gleichfalls

aus der Volksmasse herauszuheben bestrebt war
(vgl. Cod. II 7, 14 nee enim. solos nostro imperio
militare eredimus illos, qui gladiis clupeis et

tho-raeibus iduntur, sed etiam advoeatos). Zu
den B. c. gehOrten hiernach die Einnahmen aus
Offentlichen Amtern und der Advocatur, Cod. I

3, 33 (34) und 49 (50). II 7, 4 und 14. Ill 28,

37, le. XII 30 (31). XII S^auch die Geschenke
20 des Kaisers und seiner Gemahlin, Cod. VI 61,

7 (ut enim imperialis fortuna omnes supere-
minet alias, ita oportet et principales liberali-

tates culmen habere praecipuum).
Die bona castrensia und quasi castrensia

werden in Cod. Ill 28, 37, 1 dem gewShnlichen
peculium als dem peculium paganum gegeniiber-

gestellt.

Litteratur: Fitting Das castrense peculium
in seiner geschichtlichen Entwickelung und heu-

30tigen gemeinrechtlichen Geltung, Halle 1871.
M tiller Lehrb. der Inst. 1858, 644 §171 112.
Puchta-Kriiger Inst. W II 385 § 282. Leon-
hard Inst. 325. 334 § 97. 101. [Leonhard.]

Castrensis, griechisch xaatQ^awg (Marc. diac.

vit. S. Porphyr. Gaz. 40 = Abh. Akad. Berl. 1874,

190), mit vollem Titel Comes et castrensis sacri

palatii (Cod. Theod. VI 30, 12. 32, 1. 2. X 14,

1. Not. Dign. Occ. XV I), ein hoher kaiserlicher

Hofbeamter, zuerst nachweisbar im J. 319 (Cod.

40 Theod. VI 35, 3; die Datierung von Cod. Theod.

X 14, 1 ist falsch), aber jedenfalls schon durch
Diocletian eingesetzt. Denn seit dieser an Stelle

der festen Residenz in Rom ein immer umher-
ziehendes Hoflager gesetzt hatte (Seeck Gesch.

d. Untergangs d. antiken Welt I 21), bedurfte er

eines standigen Quartiermachers. um an den vielen

kleinen Ortschaften, die zeitweilig beruhrt werden
mussten, fiir die Unterkunft des Herrschers und
seines Gefolges zu sorgen. Dies ist die Aufgabe

50 des C. , der daher auch von dem Lager seinen

Namen fiihrt. Die Obliegenheiten seiner Sub-

alternen , der Castrensiani (Cod. Theod. VI 32.

Cod. lust. XII 25), beziehen sich ausschliesslich

auf Wohnung und Nahrung des Kaisers (Coripp.

laud. lust. Ill 215—218), weshalb sie auch von
Ammianus Marcellinus (XXVI 8, 5) ventris mi-
nistri et gutturis genannt werden. Dem ent-

sprechend zeigen die Insignien des C. in der No-
titia dignitatum (Or. 17; Occ. 15 1 Weinkruge und

60Tische, die mit Broten bedeckt sind. Als seine

Untergebenen werden bier aufgezahlt:

1) Die Paedagogia, d. h. Abteilungen jugend-

licher Diener {paedagogianus puer Amm. XXVI
6, 15 ; adu/tus quidam ex iis, quos paedagagia-
nos appellant Amm. XXIX 3, 3; vgl. Cod. Theod.
Vin 7, 5), wie man sie zum Weinschenken, zum
Auftragen der Speisen u. dergl. verwendete (Dig.

XXXIII 7. 12 § 32).
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2) Ministeriahs dominioi (vgl. Cod. Theod.
VIII 7, 5), worunter wohl die Koche, Backer,
Tafeldecker, Vorschneider u. s. w. zu verstehen
sind (Anmi. XV 3, 4: minister triclinii. Hist.
Aug. Alex. 41, 3: pistores et pineernae et omnes
castrenses ministri).

3) Ourae palatiorum, die Bau und Eepara-
turen der kaiserlichen Wohnungen zu leiten hatten

3- W*
ra P aIatiii- .Wegen seiner Aufsicht uber

die Paliiste gehort der C. zu denjenigen, welche
kaiserhche Sehenkungen zur Ausfiihrung bringen
(Cod. Theod. X 14, 1). Denn soweit diese Im-
mobilien umfassen, konnen.sie auch die Palatia
mitbctreffen.

Sein Offlcium bilden ausser den ublichen Ap-
paritoren naraentlich ein Tabularius des Kaisers
und emer der Kaiserin, die wahrscheinlich die
Rechnungendes Haushaltes zu fiihren hatten.

Da der C. in nahe Bernhrung mit den kaiser-
lichen Frauen kam, wurden fur dieses Amt mit-
unter, wenn nicht gar vorzugsweise , Eunuchen
verwendet

;
z. B. bekleidete es Amantius (s. Bd. I

S. 1725 Nr. 3) am Hofe des Arcadius (Marc, diac
vit. S. Porphyr. Gaz. 40 = Abh. Akad. Berl. 1874
190).- Gleichwohl besitzt der C. proconsularischen
Bang und fiihrt dem entsprechend , seit Valen-
tinian I. die Rangklassen geschaffen hatte , den
Titel vir spectabilis (Cod. Theod. VI 32 1 2
Not. dign. Or. 17 ; Occ. 15, wo er den Proconsuln
vorangeht). Von dem grossen Einfluss, den er zu
besitzen pflegte, geben sowohl die- Rolle, welche
Amantms gespielt hat, als auch die Briefe des
Libamos an den C. Mygdonios (ep. 471 518-
vgl. Cod. Theod. X 14, 1) deutlich Kunde.

Die Castrensiani wurden anfangs vielleicht
dureh den C. selbst erwiihlt ; aber da der Zudraug
em so grosser war, dass immer eine Anzahl super-
numerary darauf wartete, unter die fest Ange-
stellten (statuti) einzuriicken (Cod. Theod VI 32
2), so machte 390 der Kaiser die Aufnahme in
die Officia von einem allerhechsten Anstellungs-
decret abhangig (Cod. Theod. VI 30. 12). Bald
darauf (416) wurde verfiigt, dass, wer in diesem
Dienst die hOchste Staffel erreicht habe . nach
zwei Jahren abdanken miisse, um den Naehriicken-
den Platz zu machen (Cod. Theod. VI 32, 1)
Innerhalb der Castrensiani gab es drei Rangstufeni
die prima, seounda und tertia forma , in deren
unterste man eintrat, um dann naeh dem Dienst-
alter aufzuriicken (Cod. Theod. VI 32, 2i. Die
Untergebenen des C. werden zu den officia pa-
latina gerechnet (Cod. Theod. XII 1, 38) and
nahmen an den Privilegien derselben teil (Cod.
Theod VI 35. 3. 7. ViTI 7. 5,. Nach einem Ge-
setze Leos soil nicht. wie es friiher wohl der Fall
war der C sonde™ nur der Magister officioruni
die Genchtsbarkeit uber sie ausiiben. Cod. lust.
All 25, 3. 4. [Seeck]

Castrensis militia s. Limitanei.
Castrensis modi us, gewohnlich /castremis

modius geschrieben
, hiess ein Mass ini Betrage

von 2 romischen Modien = 1/3 attischer oder sicili-
scher Medimnos = 17,5 Liter. Der Name des
Masses weist darauf hin, dass es bei Verteilung
der Rationen in den romischen Lagern angewendet
wurde; seinem Ursprunge nach aber war es ein
in den Ostlichen Provinzen verbreitetes, als Kol-
lathon ln Syrien und als Modios in Pontos nach-
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weisbares, aber auch fur Agypten vorauszusetzen-
des Mass. Es hatte unter sich 24 syrische oder
alexandrimsche Sextare, deren jeder li/3 rBmische
Sextare hielt. Bei Epiphanios (deLagarde Symm
II 193) 1st fur diesen Sextar noch der Name na-
otQyaios teorris erhalten und daniit dessen Zu-
gehorigkeit zum castrensis modius ^rwiesen. Gro-
mat. I 354 Lachmann. Metrol. script. II 126 3
7. 246. Mommsen Ber. Gesellsch. der Wissensch.

10 Leipzig 1851, 58ff. Hultsch Metrol.2 413 575
629; Jahrb. f. Philol. 1895, 83fF. Da auf das
ronusche Iugerum eine Aussaat von 6 Modien (Cic
III

J
6"'! ri

,

J U2)
'
mithin auf Vs Iugerum 1 cast,:

mod. als Aussaat gerechnet wurden, so hiess bei
den romischen Gromatikern kastrensis modius
auch ein Ackermass im Betrage von l/

3 Iugerum.
In der Provinz Agypten erscheint dasselbe etwa
seit dem 3. Jhdt, n. Chr. als anooiuog uodwg.
Heroins geom. 48, 30 Hultsch. Metrol. script I

20 38ff.46. 190f. II 154. Hultsch Metrologie 616.

„<..,„ [Hultsch.]
Castnani, Castricianl s. Castellani.
Castricius. 1) Verfasser einer Schrift uber

Gartenbau (xrjTiovQixa)
, Quelle des Plin. n. h.

md. 1. XIX. Vielleicht ist er der C. Castricius
T. f. Calvus, der sich als emeritierter Militar-
tribun mit grossem Eifer, wie es scheint, der
Landwirtschaft widmete, CIL XI 600 (Forum
Livi). Ein Freigelassener C. Castricius C. 1

30 Hermes, CIL X 1403 g.

2) Castricius, verrat dem Augustus die Ver-
schworung des Licinius Murena und Fannius
Caepio 1111 J. 732 = 22 und wird deshalb spater
als Angeklagter von Augustus gerettet. Suet
Aug. 56. Vielleicht identisch mit A. Castricius
Myrio (Nr. 9).

3) Castr[icius?], [procurator] provineiae
Afnme. CIL XII 671. [Stein.]

_ 4) Comes rei militaris per Isauriam, bekampft
40 im J. 353 die Raubzuge der Isaurer, Amro XIV

2
' \\- „ r „ [Seeck.]

o) M. Castricius, oberster Magistrat von Pla-
centia, leistete 669 = 85 den Anordnungen des
demokratischen Consuls Cn. Papirius Carbo un-
erschrockenen "VViderstand (Val. Max. VI 2, 10).

,

6) M. Castricius. romischer Kaufmann 682 = 72
111 Sicilien (Cic. Verr. Ill 185), vielleicht der
C. der spater in Asien thatig war und dort
nicht lange vor 695 = 59 starb (Cic. Flacc. 54.

50 75). Ein anderer C. wird spater noch in Briefen
Ciceros (ad Att. XII 28, 3. 80, 2 im J. 709
= 45) erwahnt. [Munzer.]

7) T. Castricius, einer der angesehensten und
einflussreichsten rOmischen Lehrer der Rhetorik.
lebte unter Hadrian, der ihn wegen seines Charak-
ters und wegen seiner Bildnng sehr hoch schatzte
(Gell. XIII 22, 1). Fronto erwahnt ihn ep. ad
am. II 2 111 einer Weise, die auf ein engeres Ver-
haltnis zwischen beiden schliessen lasst (auch im

60 Index epistulamm ad Antoninum Pium p 163
Nab. wird er von Fronto C. noster genannt). Gel-
hus bekennt sich als seinen Schtiler (XII 22 1)
und erzilhlt I 6, 4-6. II 27. XI 13 und XIII 22
eine Reihe von Ansserungen des C. , aus denen
hervorzugehen scheint, dass C. ein scharfer Denker
und Beurteiler, sowie ein eifriger Anhiinger alt-
romischen Wesens war. [Gensel.]

8) Castricius Firmus, HOrer des Philosop'hen
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Plotinus, Mitschuler des Porphyrius (Porph. v.

Plot. 2), der ihm seine Schrift de abstinentia
{xsqI ajioxijs e/j.yjv^mv) widmet (de abst. II. II

1. Ill 1. IV 1). Er lebte um 269 n. Chr. in

Rom (Porph. v. Plot. 2).

9) A. Castricius Myrio, Talmti f(iliusj, tr(i-

bunusj mil(itum), praef(ectus) eq(uitwm) et clas-
sis, magfisterj eolleg(iorum) Lupereor(ttm) et

Capitolinor(um) et Mereurial(iumJ et pagano-

guntur, quo mulieres nunc et eo magis ntuntur,
postquam subueulis desierunt. Doch ist wahr-
mit Quicherat und L. Muller caltula (s. d.)

zu lesen. [Mau.]

Castulo, Stadt der Oretaner in Hispania ci-

terior. Das grosse Waldgebirge von C, der sal-
tus Gasttdonensis, die Sierra de Segura, das un-
wirtliche Gebiet westlich von Neukarthago, bildet
seit alter Zeit mehr wie der Hiberus die Grenze

r(um) Aventinfensium), XXVIvir , CIL XIV 10 zwischen dem Nordosten und dem Sudwesten der
2105. Die Bekleidung des Vigintisexvirats weist
auf den Beginn der augusteischen Zeit hin; vgl.

Mommsen St.-R. lis 593, 2; CIL I p. 186. 206.
Dass er als Sohn ernes Peregrinen die fur Ritter
und angehende Senatoren Ublichen Stellungen be-

kleidete, scheint er der Gunst des Kaisers ver-

dankt zu haben. Es liegt daher vielleicht nahe,
ihn mit dem bei Sueton (Aug. 56) erwahnten C.
(Nr. 2) zu identificieren. Vgl. Gardthausen
Augustus II 1, 218, 61, wo auch andere Castricii 20
aus der Zeit des Augustus und des Tiberius an-
gegeben sind.

10) Castricius Proculus, Praefectus castrorum
der legio XXII Deiotariana in Alexandreia, CIL
III 6023 a. Vor Traian, unter dem die genannte
Legion aufhOrte; vgl. CIL VI 8631. 14566.

[Stein.]

11) Castricia, Frau des Saturninus, der im
Orient Magister militum und Consul des J. 383

Halbinsel; die Stadt (urbs valida ae nobilis),

von der es seinen Namen fuhrt, ist wohl die am
friihesten genannte des Binnenlandes am oberen
Lauf des Baetis. Hamilkar wird sie den Kar-
thagern gewonnen haben; der junge Hannibal
soil ein Weib von dort, also sicher aus dem
KOnigsgeschlecht, heimgeffihrt haben (Liv. XXIV
41, 7), das nur bei Silius Imilee heisst (III 98.

106). P. und Cn. Scipio dringen schcfn im J. 537
= 217 v. Chr. bis zum Wald von C. vor (Liv.

XXII 20, 12); einige Jahre spater (540 = 214)
geht die Stadt zu den ROmern iiber (Liv. XXIV
41, 7. Appian. Hisp. 16), fallt aber nach dem
Untergang der Scipionen wieder den Karthagern
zu (Liv. XXVIII 19, 1. 2). Eines der karthagi-
schen Heere unter Mago iiberwinterte dort, als

der junge P. Scipio nach Hispanien gekommen
war (Liv. XXVI 20, 6). Scipio aber dringt bis

dahin vor (Polyb. X 38, 7. Appian. Hisp. 32, der
war. Sie stand in nahen Beziehungen zur Kaiserin 30 die unmoglichen Formen Kaarai und KaaxanaToi
Eudoxia und wirkte als "Witwe 404 zur Verbannung
des Johannes Chrysostomos mit, Pallad. dial. 4
= Migne Gr. 47, 16. [Seeck.]

Castricus, Dichter und Freund Martials, wohl-
habend. Mart. VI 43. 68. VII 4. 37. 42.

[Groag.]

Castrimoenium (Lib. colon. 233; Einw. Ca-
strimoeniensis Plin. Ill 63. CIL XIV 2469.
2473. 2474), Ort in Latium, vielleicht in spat

gebraucht, danach Steph. Byz. s. v.), und siegt

nicht weit davon bei Baecula (s. d., Polyb. XI
20, 5. Liv. XXVII 20, 3. XXVIII 13, 4). Zwist
zwischen den Iberem und Puniern liefert ilvm

dann (548 ~ 206) die Stadt aus (Liv. XXVIII
20, 8—12). Seitdem ist C. eine Stadt von massi-
ger Bedeutung — der junge Sertorius schiitzt

sie erfolgreich als Tribun (Plut. Sertor. 3) —

,

bleibt aber, wohl hauptsachlich wegen seiner Berg-
republicanischer Zeit an Stelle des untergegangenen 40 werke, ein Mittelpunkt des Verkehrs mit der ibe
Ortes der Munienses (Plin. Ill 66) gegriindet, lag in

der Nahe von Marino, auf einem wenig nordwest-
lich sich erhebenden Hiigel, der im Mittelalter
das Castel de' Paoli trug. In der Kaiserzeit war
C. munieipium. Ein Thor, porta Mediana, ge-
nannt CIL XIV 2466. Lateinische Inschriften

aus C. CIL XIV 2454-2459. 4228. Vgl. Nib by
Dintorni diRoma II 314-320. TomassettiDella
Campagna romana II (Via Latina, 1886) 91—94.

[Hulsen.]

Castrin, Grt in Persarmenia, nahe an Cimmir
und Osmot, Geogr. Rav. p. 73, 2. [Tomaschek.]

Castrius. Castrius Cinna, Procurator duce-
narius (wahrscheinlich rationis privatae in Asien),
Revue archeol. II. serie XXVIII (1874) 109 (Milet).

[Stein.]

Castrorum metator bei Cic. Phil. XI 12 (vgl.

XIV 10) ist kein militarisches Amt, sondern eine
witzige Umschreibung fur die Centurionen. denen

rischen BevOlkerung, zumal der Baetis bis dahin
schiffbar war (Strab. Ill 142). Denn ungemein
zahlreiche Kupfermiinzen (As, Semis, Quadrans),
mit den Typen der schreitenden Sphinx oder des

Stiers und Ebers, tragen die iberische Aufschrift

eSthle — die altesten noch nach phoinikischer
Weise rucklauflg — , die jungeren bilinguen da-

neben lateinische Magistratsnamen, die jflngsten

die lateinische Aufschrift Castulo und iberische

50 Namen in lateinischer Schrift (Mon. ling. Iber.

nr. 118). Die von Polybios und Strabon (nach
Poseidonios, dem auch Plutarch folgt) gebrauch-
ten Formen KaaraJ.cov (so auch Artemidor nach
Steph, Byz. s. v.) und Kaaxlwv kommen der ein-

heimischen naher; Castulo {Kaozovlmv Strab. Ill

152; Kaoxohav Appian. Hisp. 16) ist die romische
Schreibung, sie gait bei den Grammatikem als

Verlangerung (Pvise. VI 14 p. 206 H.); iberisch

ist auch die auf der dort gefundenen Grabschrift
seit alters die Aufgabe zufallt , das Lager abzu- 60 eines Freigelassenen aus dem scipionischen Hause
stecken (Polyb. XI 41, 1. Caes. b. G. II 17, 1.

Frontin. strat. II 7, 12. Veget. II 7).

[v. Domaszewski.]
Castula. Nach Lesart der Hss. sagt Varro

bei Non. 548, 29, dass C. ein kurzes, von den
Frauen nach Art einer Schniirbrust auf blossem
Leibe getragenes Kleidungsstuck sei: palliolum
praecinetui, quod nudae infra papillas praeein-

P. Cornelius P. 1. Diphilus gebrauchte Form eastto-

saic (CIL II 3291 = Mon. ling. Iber. nr. XLVj.
Noch eine andere altertiimliche halbiberische In-

schrift ist in der Nahe gefunden worden (CIL II

3302 = Mon. ling. Iber. nr. XLIV). Von den Silber-

und Bleibergwerken von C. spricht Strabon (IH
148 nach Polybios und wohl auch Poseidonios):

es wurde dort in spaterer Zeit besonders Blei ge-
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wonnen, dem nur so wenig Silber beigemischt
war, dass es nicht lohnte es auszuscheiden ; doch
ist damit wohl der Geschlechtsname der Argen-
tarii in C. zu verbinden (CIL II 3283), init denen
•la? Hans de? Seneca in Corduba zusMiimenhing.
Ein Silbergefass voll Denaren stammt aus C. (Mon.
ling. Iber. nr. XLI, vgl. p. 7). Bleibarren mit romi-
scher Aufschrift aind dort ebenfalls gefunden wor-
den (CIL II 6247, 2). Daher suchte die altere
halbinythische Uberlieferung in seiner Nahe den 10 Valerius

Rav. 315, 14) und eine nach Malaca (Itin. Ant.
404, 2); eine vierte, quae per Castulonensem sol-
ium Sisaponem dueebat, ist nur inschriftlich er-
wahnt (CIL II 3270; vgl. CIL II 4932 p. 653).
Cluistliche Alt^r turner sind bis jetzt aus C. nicht
zum Vorschein gekommen. [Htibner.]

Castus. 1) Sclavenname, wohl nicht rOmisch,
sondern keltisch ; vgl. Cannicus. [Miinzer.]

2) S. Fulvius, Iulius, Marius, Tineius,

Silberberg, aus dem der Baetis entspringen sollte
(Avien. or. mar. 291. Strab. Ill 148); und grie-
chische Gelehrte, wie Asklepiades von Myrlea,
t'abelten von der Herkunft vom kastalischen Quell
(wie Sil. HI 97ff. 391 ausfuhrt). Auf der Earte
des Agrippa war die Lange Baeticas von C. aus
gemessen (Plin. Ill 17. 29. Martian. Capella VI
(331. 633): damals gait es als ungefahre Grenze
der Citerior (Strab. Ill 166. Caes. b. c. I 38 a

[Stein.]

3) Casta, Gattin des Caecilius Classicus, gleich
diesem von Plinius angeklagt, jedoch freigesprochen.
Plin. epist. III 9, 19. 29. 34. [Groag.]

4) Castus (Gen. castus) oder castum (Pest.

p. 154. Tert. de ieiun. 16) bezeichnet im sacralen
Sinne zuniichst allgemein Enthaltung von Ge-
nilssen aus religiOsen Griinden (Naev. bell. Pun.
frg. 30 Baehr. bei Non. p. 197, 16 res divas
edieit, praedieit castus. Varro ebd. et religiones

saltu lastulonensi), wahrend spater der Ianus- 20 et castus id, possunt, ut ex periculo erimant nos
bosren auf der Baetisbriicke westlieri ,lavnn dip fioll Y is i ^^„/^™„-~„ „-. „_.•*_. .n_ • -bogen auf der Baetisbriicke westlicli davon die
Grenze biluete (s. Baetis). Doch fiihrte die
Strasse von den Pyrenaeen. her durch C. nach
Baetica und writer (Strab. Ill 160). Die Stadt
wird zum Gebiet der Oretaner gerechnet (Strab.
Ill 152. Ptolem. II 6, 58) nnd gehorte nach den
Listen des Agrippa zu den oppida Latii veteris
im Gerichtsbezirk von Carthago nova mit dem
Beinamen Caesarifnd] luienales (Plin. Ill 25);

Gell._ X 15, 1 eaerimoniae impositae ftamini
Diali multae, item castus multipliees), dann mit
specieller Beschrankung auf die recipierten Fremd-
culte (Varro rer. divin. 1. I bei Non. a. a. O.
nostro ritu sunt facienda civi libentius quam
[so L, Muller, quam his civilibus oder quam
scivilibus Hss.] graeco castu) die Enthaltung vom
Genusse des Brotes (temperatus ab a/imonio pa-
nts, cui rei dedistis nomen castus Arnob. V 16).. .

_---"-" 'L-—J "•""««"
v
A "" "• "«/> «*», viw re* ukuisiis nomen castus ArnoD. V lb).

^"e mum«Pale ehors Servia Tuv6nalis (CIL n 30 Bezeugt sind solche C. fur den Cult der Ceres
3272) scheint denselben Namen zu fiihren. Der
alte Name ist in der Kapelle S. Maria de Caz-
lona sowie in dem Wirtshaus und der Muhle
gleiches Namens erhalten (las Ventas und el

Molino de Cazlona). Eine Untersuchung uber
Umfang und Befestigung der alten Stadt fehlt,
die Steine ihrer'Bauten, Mauern, Theater, Circus,
Thermen sind vielfach in der nalien Bergmann-
stadt Linares venvendet worden (CIL II p. 440,

durch Pest. p. 154 minuitur luctus . . . cum in
casto Cereris est (die Auffuhrung dieses C. unter
den Fallen des luctus minutus weist darauf bin,
dass damit das sacrum anniversarium Cereris
im August gemeint ist, von dem Liv. XXII 56,
4 sagt quia nee lugentibus id faeere est fas;
ob sich die archaische Inschrift einer Bronzetafel
CIL I 811 = VI 87 [CJereres ca . . darauf be-

zieht, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden),;;'. ~:
,

""-™
«
«^^i. ^j.^ L± F . ,m . ncui, isi, mem mit oicnerneit zu entscneiaen

,

949). Die Ausfuhr der Metalle erfolgte von alters 40 ausserdem fur den der Isis (Tert. de ieiun 16
her wohl hauDtsachlich zn Schiffanf Hpm Papf,'= u, « nt.^.,'„ ™».„„/,— ,-,-„ ;,/„„„; ,•_„ „„ _.j.her wohl hauptsachlich zu Schiff auf dem Baetis.
Auch verschiedene Kunstwerke, teilweis von ein-
heimischer Arbeit, haben sich gefunden, z. B. ein
silbemes Gefass in Form eines pileus mit iberi-
.scher Aufschrift, das jenen Schatz von 683 Silber-
denaren enthielt fMon. ling. Iber. nr. XLI). Die
Inschriften, die den Namen der Stadt offer nennen
(CIL II 2641. 3270. 3272. 3278. 4209), zeigen
die gewobnliche Verfassnng der mvnicipia Latum,

iu nostris xerophagiis blasphemias ingerens casto
Isidis et Cybeles eas adaequas) und der Magna
mater (Tertull. Arnob. aa. OO.). Angesichts dieser

durch Varro bezeugten und durch die sicheren
Beispiele bestatigten Beschrankung des Brauches
auf die auswartigen Gottheiten scheint es un-
mOglich, die viel umstrittene Inschrift eines Bronze-
plattchens CIL I 813 = VI 357 Iunone Loucinai
Diovis castud facitud auf einen castus IunonisTl ,1

-»"b »vi nMin.nj/iuimiiim, LTWVtS CUSIUU jOCtlUU aUi Bllieil COSIUS 1U)V»HS
Duovirn. den ordo und die iiblichen Priestertumer, 50 zu beziehen, wie dies neuerdings nach Ritschl
flamines und flaminicae, die auch in Tarraco
die Stadt vertraten (CIL II 4209); audi einige
Statuen von Kaiseru des 1. Jhdts. — unter Clau-
dius ist ein offentliehes Bauwerk errichtet worden
(CIL U 3269) — nebst solchen von kaiserlichen
Finanzbeamten und Soldaten sind darunter. Die
Grabschriften gehoren teilweis noch dem 1. Jhdt.
an

;
eine Anzahl von Cornelii, die darin vorkommen,

gehen wahrseheinlich auf die Clientel der Scipio-
nen zuruck (CLL II Index p. 1142). Die Stadt 60
?cheiut mit Corduba und anderen Stadten jener
Gegend in naher Verbiudung gestanden zu haben,
wie gemeinsam bekleidete Priestertumer andeuten
(CIL II 3270. 3278). Sie lag an der grossen
Strasse von den Pvrenaeen nach Gades und dem
Ocean (Strab. Ill 160. Itin. Ant. 396, 4. 402, 5);
ausserdem gab es zwei verschiedene Strassen von
C. nach Corduba (Itin. Ant, 402, 6. 403, 4. Geogr.

wieder C. Pascal Hermes XXX 548ff. = Studii
di antichita e mitologia (Milano 1896) 209ff. ver-

sucht hat. [Wissowa.]
Casualis, Beiname der Fortuna auf einer In-

schrift aus Eszeg (Pann. inf.), CIL III Suppl
10265 = Ephem. epigr. II 580 Fortuna[e] Ca-
sual[ij Ae/.Balbinfus] tesfserjarfiusj r.s.[l]m

[Ihm.]
Casuai'i s. Chasuarii.
Casuaria, Ort in Gallia Narbonensis an der

Strasse zwischen Darantasia und Genava, Itin.

Ant. 347 (Var. Cauaria, Causuaria, Canaria).

[Ihm.l
Casnentini, Bewohner einer Stadt in Um-

brien, nur genannt bei Plin. LTI 113 (wo die Hss.
Casuentillani) und auf der Inschrift von Terni
Grut. 411, 3 = CIL XI 4209, wo ein patrmius
municipi Interamnat. Nakart. Casuentinorum
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Vindenatium vorkommt. Aber der Artikel Casen-

tium im Lib. colon, der schlechteren Recension

(Gromat. 1 231 Lachm.) hat schwerlich mit den

C. etwas zu thun, sondern ist falsche Wieder-

holung des Artikels Asetitvm. Vgl. Momm sen

Grom. H 186. [Hulsen.J

Casuentus (Plin. Ill 97), Fluss in Lucanien,

entspringt siidlich vom Vultur, fliesst bei Potentia

voriiber und fallt bei Metapont in den tarentiscben

Meerbusen. Jetzt Basiento, schon bei Guido

p. 470 P. : Basentius defluus et omni gravitate

fecundus, propter quod Graece Basintos quasi

badizon sintomos appeUatur. [Hiilsen.]

Casulae Carianenses s. Carianense (op-

piduin).

Casulis Martis, Ortsname aus der Gegend

von Reate, bei Guido 54 p. 491 P. ; unsicher, ob

zu verbinden. Lage ungewiss. [Hiilsen.]

Casurgis (Kaaovgyis), Stadt im inneren Ger-

manien, angeblich Caslau, Ptol. II 11, 14 (mit

der Anmerk. von C. Muller). [Ihm.]

Casus bedeutet im Privatrechte sowohl den

Fall (z. B. Dig. I 3, 4. XXVIII 6, 4, 1. Inst. IV
6, 2), als auch den Unfall (Dig. II 13, 6, 9), als

insbesondere den Zufall irn Gegensatze zur Schuld,

vgl. namentlich Dig. II 13, 7 pr., wo der casus

maior als casus, cui ignosci debeat, dem ver-

schuldeten Unfalle entgegengesetzt wird, Dig. XIII

6, 18 pr. ut tantum eos casus non praestet, qui-

bus resisti non possit, d. h. der nicht vermieden

werden konnte oder nicht vermieden zu werden

brauchte, s. audi Vis maioT. In einem weitern

Sinne bezeichnet C. den Gegensatz zur vorsatz-

lichen Schadigung, umfasst also auch die culpa,

s. Dolus und Culpa. Dig. XXXVIII 19, 11, 2

delinquitur . . . cam . . , cum in renando teltim

in feram missum kominem interfecit. Zuweilen

deutet auch C. auf jedes Ereignis hin, das nicht

in einer menschlichen Thatigkeit besteht. Dig.

XL 5, 33, 1 nee refert in dando aid in faciendo

an in aliquo casu condieio consistat. Diese Be-

deutung war auf die Behandlung der Culpa
nicht ohne Einfluss, s. Culpa; vgl. auch XII
tab. VIII 24 a Si telum manu fugit magis qiiam

iecit, aries subicitur (Bruns Fontes 33. Cic.

top. 64).

Litteratur: s. die bei Culpa Angefiihrten,

ausserdem Karlowa Rem. Rechtegeschichte II

829ff. M. Riimelin Der Zufall im Recht (Frei-

burg u. Leipzig 1896) 20, 27, und uber den casus

unas in Instit. IV 6, 2, der der Gegenstand vieler

Zweifel geworden ist, Dernburg Pandekten*! I

530 §224, 9. Windscheid Pand.? I 586 § 196,5.

[Leonhard.]

Casyponis, Stadt Kilikiens, Plin. n. h. V 91.

Cramer Asia minor II 364 liest Cassipolis und

bringt es mit Cassius in Verbindung. [Ruge.]
_

Catabanes, Var. Cattabanes (Plin. V 65), ein

Volk, welches nach Ptolem. VI 7, 24 (KoTToflarot

Var. Kaxza§avoi), zwischen der "Weihrauchregion

und dem heiligen Oman wohnte. Als Weihrauch-

land wird es auch von Eratosthenes bei Strab. XVI
768 (Kaxrafiavia) und von Theophrast. hist, plant.

IX 4, 2 (Kalpaiva 1. Kizifiavia) bezeichnet. Dem-
nach muss an der angefiihrten Stelle des Plinius:

Ultra Pelusiaeum Arabia est , ad Rubrum mare
pertitiens et odoriferam Mam ac divitem et beatae

cognomine inclutam. Haec Cattabanum et Es-

bonitarum et Seenvtarum Arahum vocatur, ste-

rilis etc. wie Sprenger (Alte Geogr. 399) vor-

schlagt ilia (fur et) Esbonitarum etc. gelesen

wprdfn. Dasselbe Volk darf man wohl auch Plin.

VI 153 erkennen in Catabani (Detlefsen Ka-
iapani), welches neben Larendani et Gebbanitae

angefiihrt wird. In der sabaeiscben Inschrift

heisst das Volk ppp (Hal. 233, 2. 504, 15).

[D. H. Muller.]

10 Catabitanum (oppidum), in Mauretania Cae-

sariensis (Not. episc. Maur. Caes. nr. 97, in Halms
Victor Vitensis p. 70). [Dessau.]

CataboleuscSj eine staatlich organisierte Ge-

nossenschaft, die in der Stadt Rom vom 4. bis

zum 6. Jhdt. nachweisbar ist und wahrseheinlich

dem Verpflegungswesen diente, da sie in der Uber-

schrift zu Cod. Theod. XIV 3 mit den Backera
zusammen genannt werden. Gothofredus zu

Cod. Theod. XIV 3, 9. 10 will darin die Auflader

20 erkennen. Dazu passt es, dass KOnig Theoderich

sie mit der tibersendung von Marmor aus Rom nach
Ravenna beauftragt und jeden C. mit schwerer

Strafe bedroht, der ein Beipferd der kaiserlichen

Post mit mehr als 100 Pfund belastet (Cassiod.

var. Ill 10, 2. IV 47, 5). Doch andererseits wird

von den Freigelassenen , die nach einer Verord-

nung Valentinians I. dem Corpus zugewiesen wer-

den sollen, ein gewisser Besitz, mindestens im
Werte von 30 Pfund Silber (= 1900 Mark), ver-

30 langt (Cod. Theod. a. 0,), wonach es scheint, dass

nicht nur grobe Handarbeit, sondern auch eine

Vermogensleistung von ihnen beansprucht wurde.

CIL VIII 2403, 33. 34 ist die Abkiirzung FXCT
wohl ex euratore, nicht ex catabolensi aufzulosen.

[Seeck.]

Catabolon, Ort in Burgundia, Geogr. Rav.

IV 26 p. 238. [Ibm.]

Catabulum (xaTdflo/.ov) in Rom, die Central-

stelle des cursus publicus, ein grosser Posthof

40 mit Stallungen, gelegen an der Via Lata nicht

weit von ihrem siidlichen Ende (Liber pontif.

vita Marcelli I 164 ed. Duchesne); der Name
stamrnt davon, dass die aus dem Orient kommen-

den Waren (anabolicae species) hier abgeladen

wurden, um in den gegeniiberliegenden Bazaren der

Saepta verkauft zu werden. Vgl. Lanciani Mo-

numenti antichi dei Lincei I 469. Rostowzew
Rom. Mitt. 1896, 321. [Hiilsen.]

Cataces, Volk in Arachosia oder bei den Pa-

50 ropanisadai gegen den Indus hin , Plin. VI 92

;

Catacae der Tab. Pent. Die heutigen Khattak-

Afghanen, welche jetzt am westlichen Indusufer

zwischen dem Kabul-rud und der Salzkette von

Kalabagh wohnen, gleichen mit ihrer dunklen

Complexion, sowie in Sitten und Kleidung unter

alien Afghanen am meisten den Indera; vgl.

Elphinstone Kabulistan, iibers. von Ruhs II

60f. [Tomasehek.]

Catacumbae oder ad Catacumbas heisst im

60 4. Jhdt. und wahrseheinlich schon fruher die Gegend

zwischen dem zweiten und dritten Meilenstein der

Via Appia, wo sich die Strasse von der Basilica

S. Sebastiani senkt und dann zum Monument der

Caecilia Metella ansteigt. Die Ableitung des Na-

mens ist clunkel ;^von den neuerdings aufgestellten

Etymologien (man hat den zweiten Bestandteil

mit cubare oder mit xvpfin, Schlucht, Hohle, oder

mit tumba, Grab, in Verbindung bringen wollen

;
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vgl. V. Schultze Die Katakomben 39) befriedigt
keine, und die einzige aus dem christlichen Alter-
tum uberlieferte (histor. translationis S. Sebastiani
c.6: loco qui ob stationem navium Cataeumbas
dieebalur) wiJerstreitet der Natur der (Jrtlich-
keit. Genannt wird der Circus des Maxentius
in catecumbas (Chronogr. a. 354 in Chron. minora
ed. Mommsen 1 148), sowie dieBasilika des heiligen
Sebastian mit dem Grabe der Apostel Petrus und

Catania

1Y85
1784"'

tataquense Catenae 1786

SS? fc."SSMfe1 -ssci? <ut
w*^-eps-larAK£pontif. vita Cornelii I 150 ed. Duchesne; Vita

Damasi ebd. I 212; vita Xysti ebd. I 234; vita
Hadriani ebd, I 508 ; vgl. auch Martyrolog. ffieron.
zum 29. Juni p. 84 ed. de Eossi und Duchesne).
Inschriftlich kommt das Wort nnr vor auf dem
aus dem Coemeterium von S. Sebastiano stam-
menden, jetzt in Mailand beftadlichen Stein Orelli
4575 (vgl. CIL V 672*, 69). Vgl. fiber das topo-
graphische De Rossi Roma sotteranea I 236f.

Taunsci appellati, nunc Noriei. Auf dem Decret
von Tergeste (aus der Zeit des Antoninus Pius)
OIL V 532 col. 2 heisst es Garni Catalique at-
tribute a divo Augusto rei mMicae nostrasMommsen CIL V p. 53. [ihm 1

Catalogus Felicianus, die Urschrift des liber
ponhfieahs, jenes ftir die Geschichte der romi-
schen Kirche im Mittelalter hochbedeutsamen Ver-
zeichnisses aller Papste von Petrus an, mit mehr

428, wo weitere Nachweisungen. Fur die 20 4. und 5 Jhdts vollends ffir at v^l•« f •

ausser dem Rahm«n K™* WptW K»„mA« n. T.i " £; f'Z°L
.

Ms
.
tur_4,e Pontificate zwi

und ihre Amtsthatigkert. Man nennt die Urschrift
die spater vielfache Fortsetzungen erfahren hat'
c. P., well sie sweifeUoe mit der Vita des Papstes
Felix IV (526-530) schloss; der Verfasser hatte
das Werk wohl bald nach 501 begonnen und die
Vitae von Hormisdas f 523, Iohannes I. f 526 und
iehx IV. naehtraglich noch hinzugeffigt, den Tod
des nachsten Papstes Bonifatius H. f 532 dlirfte er
nicht mehr erlebt haben. Fur die Geschichte des

ausser dem Rahmen dieses Werkes liegende Be-
handlung der christlichen ,Katakomben' vgl. V.
Schultze a. a. O. und Kraus Real-Encvclo-
paedie u. d. W. [Hfilsen.]

Catada (KardSa Jiorattov IxSoXai Ptol. IV 3
7) s. Tunes.

Cataeetae, eine Abteilung der sarmatischen
Tanaitai, Plin. VI 22. [Tomaschek.]

Catafracta, Panzer bei Veget. I 20 u. s.,

iES2±&?i£l±r&»±>^J^^i&&Adam Klissi ersichtlich ist, vgl. Lorica. Danach
heissen die Panzerreiter der Perser oatafractarii.
Vgl. fiber diese Benndorf Denkschriften der
Wiener Akademie XXVIII 351ff. Becker Grab-
schrifteines romischen Panzerreiterofficiers, Frank-
furt 1868. In das rOmische Heerwesen eingefiihrt
durch Hadrian, Orelli 804 = CIL XI 5632. Das
Relief eines Reiters des numerus katafractario-
rum, Weckerling Paulusmuseum (Worms) II
Taf. IV 2.

~

schen 500 und 530 ist das Werk eine wichfee
Sammlung sonst verlorener Materialien ; einzelnes
beruht auch m den fruheren Abschnitten auf guter
Xunde, doch iiberwiegt dort sehr das Fabelhafte
Von dieser Urschrift ist uns kein Exemplar er-
halten worden; was man als c. F. citiert, ist ein
mi b. Jhdt. angefertigter Auszug aus der Ur-
schrift, iihnlichwie der catalogus Cononianus um
700 die Urschrift excerpiert hat, nur dass er auch

Catalauni, ein erst bei spateren Schriftstellern
genannter gallischer Volkstamm (entstanden aus
Gatuvellauni

, Catvellaimi) mit gleichnamiger
Stadt, dem heutigen Chalons-sur-Marne. Hieron
chion. a. Abr. 2289 (274 n. Chr.) apud Cata-
launos. Eutrop. IX 13 (apud Catolaunos). Amm
Marc. XV 11, 10 Secunda est Belgian, qua Am-
biani sunt urbs inter alias eminenc et Gate-
launi et Hemi. XXVII 2, 4 propc Catelaunos

non f 687 anfiigt. L. Duchesne, der (le Liber
Pontificalia I 47—108) die beste Ausgabe des Ex-
cerpts aus cat. Felic. veranstaltet hat, hat eben-
dort unter Heranziehung des Cononianus und des
vollstandigen liber Pontificalis eine Restitution
der Urschrift unternommen. Hochst wertvoll sind
auch seine htterargeschichtlichen Untersuchuneen
a a O. Proleg. XXXIX-LXVII und schon sein
JLtude sur le lib. Pont. 1877. Vgl. G. Waitzr t> , /. iuiiunc oui ic iiu. i-ont. lOVY. Varl <t Wait?

[v. Domaszewsk,.] 40 Uber d. sog. cat. Felic. der Papste Neues Archiviateren Schr ftstp Prn vi ioo« oir.
"i'ste| 1

;?a?.
s _-*rcniv

Not GaII VI <i mli^V A\n .'""'*"""* uesw AusgaDe mit Kestitut on des ursprfin?

£L£l?v.;
(S£Sl^± ^i. ^-*™«*»K W.L Duchesne Le LilT§taunorum (V ar. Catudlaunorum). Davon abge-

leitet Gatalaunicus (z. B. Eumen. gratiar. actio
Constantino Aug. 4), CataUiunensis. Der Xame
der Stadt lautet im Itin. Ant. 361 Durocatelau-
nos; da Duroeortoro folgt, beruht das Dura- viel-
leicht auf einem Schreiberversehen, D e s j a r d i n s

Table de Peut. 21. Die Zeugnisse vollsrandig bei
Holder Altcelt. Sprachschatz s. Catucellauni und
Duroeatelauni. Berthmt sind die eatnpi Cata

XI 1886 217.
-

fJiilicher.]
latalogus Liberianns, ein mit dem romi-

schen BischofLiberius (von 352 an) schliessendesWichms aller rCmischen Papste, die alteste
quelle tur das Papstbuch, seinerseits die Fort-
setzung eines ursprunglich im J. 235 bei Pontia-
nus endenden Katalogs, uns erhalten als ein Be-
st andteil des Chronographen vom J. 354. Die
beste Ausgabe mit Restitution des ursprfinglichen

Schlacht, welche hier die Hunnen untPr it-Hi, .1.1. a., ^„-.„i„ j._ _.,,.? ena?ien haben. WieSclilacht, welche hier die Hunnen unter Attila
gegen Aetius verloren. Longnon Geoor de la
Gaule au Vie sieele 404. S. auchCatuveYlauni.

r. j. .
[Ihm-1

tatall, Volk in Istrien, Plin. n. h. Ill 133
tneolae Alpium multi popuU, sed inlustres a
Fola ad Tergestis regionem Fecusses Subonrini
Latah Menoncaleni iiwtaque Carnos quondam

calis I, Paris 1886, 1-9. [Julicher.l
Catamantaloedesregrrawwin Sequaim multosamws obtmuerat et a senatu populi Romani

amicus appellatus erat. gestorben vor 695 = 59
(CaP
^ J

5
' g

s'J
3

' % [Munzer.]
Latamitus = Ganymedes (Fest ep 7 44

Gloss. Lab s. y.) gehort zu der Gruppe latini-
sierter gnechischer Worte, die wie Aperta-Apollon
u.s. w. vorder litterarischen Fixierung im Volksmund

vieieAusdrucke des miindlichen Verkehrs verdankt
es sein litterarisches Burgerrecht wahrscheinhch
dem Plautus (Men. 144); seitdem erscheint es
otter, so bei Accius (Ribbeck trag. frg. 653i
Apulems (met. XI 8), Lactantius (inst. I 19) als
Appellahv = pathicus zuerst bei Cicero (Phil n
77). S. Jordan Krit. Beitr, 64ff. TAust 1

Catania (Gatana) s. Katane

Cataquense Jopptdum), in Numidien, Ort, Geriist, auf dem die Sclaven beim Handler zum
yon dem BischOfe im J. 411 (Collat. Carth. c. Verkauf ausgestellt wurden, TibuU. IIS, 60. Pers

i,?' vT^ofo"^
ActTciL IV 125-Migne 6, 76. Martial. \l 29, 1. IX 29, 5. X 76, 3.

i-atr. XI 1318; derselbe bei Aug. ep. 97, 3; sein Suet, de gramm. 13, machinae Q. Cic. de pet.
donatistischer Gegner Collat. c. 202, bei Mansi cons. 8. Die Handler hattai Wmid^. nfcht
IV ldd = Migne XI 1341) und im J. 484 ge- jedem zugangliche Geriiste fur besonders wertvolle
nannt werden (Not episc. Num. nr. 68, in Halms Sclaven, Mart. IX 59, 5. Mit Unrecht hat man
Victor Vitensis p. 65, wo Cethaqnensusea fiber- aus Stat. silv. II 1, 72 non te barbartme versa-
lietert ist). [Dessau.] bat turbo catastae geschlossen, die C. sei dreh-

tatara, ^1 JVLinen von Comana Cappadociae 10 bar gewesen, was an sich sinnlos und unmOglich
entfernt, lab. Peut. X 4 (Miller). [Ruge.] gewesen ware, da doch nicht jeder eimelne Sclave

Lataractonium, btadt im romischen Britan- auf einer besonderen C. stand; vielmehr bezeich-
men, an dem Punkt der grossen romischen Strasse nen jene Worte nur das Gedrange auf der C
von Eburacum nach dem Norden, wo sie Ostlich Die x^^a Poll. VII 11 und der ™«r^ Udos
nach Vmdobala (s. d.) und westlich nach Lugu- Poll. Ill 78. 126, lapis Plaut. Bacch. 814. Cohim.
va

:

1

i
1™.,z™

r

Wall
1

des Hadrian und weiter nord- IH 3, 8. Cic. in Pis. 35, haben mit der C. nichts
warts fuhrt (Itin. Ant. 465, 2 Cataraetoni. 468,2. gemein

, kamen vielmehr nur bei Auctionen zur
47o, i Gataraetone; Geogr. Rav. 431, 15 Cac- Verwendung. Becker-Goll Gallus II 126. Mar-
tabactonwn). Ptolemaios, der sie den Briganten quardt Privatl.2 171, 11. Daremberg-Saglio
zuteilt (11 3, 10), hat die Form Kazovpaxrovtov 20 Diet. d. Ant. I 968. [Maul
(vgl VIH 3, 8; Syntax. Math. II 6); doch spricht Cateia, nach Serv. Aen. VII 741 eine mit
auch die Uberheferung bei Baeda (hist. eccl. II Nageln beschlagene Wurfkeule von einer Elle
14 vieum Gataractam. 20 Cataractam. HI 14 Lange, die mit einem Riemen geschleudert in die
vwo Lataractone) fur die Form mit a. Den alten Hand des Werfenden zurilckkehrt; vgl. Gell X
Namen bewahrt das heutige Catterick mit der 25, 2 (mit den rumpiae zusammengestellt). Isid.
darnach benannten Briicke fiber die Swale bei orig. XVIII 7, 7. Nach dem Vorbilde Vergils Aen.
Thornborough in Yorkshire (CIL VH p. 67), wo VII 741 bei Val. Flacc. VI 82. Sil. Ital. Ill 277
ein Altar des dens qui vias et semitas commen- erwahnt. [v Domaszewski 1

tm est, der im J. 191 wiederhergestellt worden Catelauni s. Catalauni.
'

vt/oJon * F>'
™ (

\
emer der Dea Syria (

CIL 30 Catelius. C. Catelius Modestinus, frater 'Ar-
Vll ill) getunden smd, beide von Beneficiarien valis unter Kaiser Marcus in unbekanntem Jahre,
des Consulars der Provinz gesetzt. Es muss da- CIL VI 2095 Acta Arvalium. TGroagl
nach em militansch besetzter Posten gewesen sein. Catella. 1) S. Aelius Nr. 169.

„, , „ „ 1L
[Hiibner.] 2) Kettchen. a) Halskette ffir Frauen, Hor. ep.

tatarcludi, Volkerschaft Indiens im heissen I 17, 55. Isid. or. XIX 31, 11. b) Militarischer
Plateaugebiet, wo sich affenahnliche Lebewesen Schmuck, eine als Ehrenzeichen verliehene, an
mit Menschenanthtz auf Vieren kriechend oder der Schwertscheide getragene silberne Kette, Liv.
aufrecht mit solcher Behendigkeit vorwarts be- XXXIX 31, 18. Plin. n. h. XXXIII 152. c) Wel-
wegten dass man nur bejahrte oder bresthafte chem Zweck die von Cato de agricult. 135, 1 unter
Esemplare emzufangen im stande war; Ktesias 40 demBedarf desLandgutes genannten, in Minturnae
bei Plin VD. 24, der vielleicht xara Kolv(v)b&v zu kaufenden C. dienten. ist unbekannt. [Maul.
tmeav des Originals missverstand. Von diesen Catellius. 1) L. Pompeius Vopiscus C. Ar-
batyroi spricht auch Aelian. hist. anim. XVI 21: runtius Catellius Celer s. Arruntius Nr. 15.
o de x&qos xcdeVrcu to' 'Ivd&r Kolovvda. Ko- 2) Catellius Rufinus, Procurator des Kaisers
lunda gemahnt an die Kylindrine (s. d.) des Ptole- Gordian III. und seiner Gemahlin Furia Sabinia
raal°s

- . [Tomaschek.] Tranquillina. CEL VIII 9963. [Stein.]
Latari. nach Phn. n. h. IU 148 ein Volks- Catenae (outgo!), eine seit etwa 500 auftau-

stamm in Pannonien, dessen Wohnsitze unbekannt chende, im Mittelalter massenhaft vertretene Gat-
sind. Eher ist aus ihm als aus der dalmatini- tung von kettenartigen Commentaren zu bibli-
schen Stadt Cattaro-Decatera hervorgegangen der 50 schen Buchern , deren Verfasser sei es auf den
mtmerusCattkaretisiu?n(Bra,mba,c1il293.1SmL. Randern um den Bibeltext herum, sei es in fort-
1491 e. 1497. 1550 d. Limesblatt 1892 nr. 1, 5), laufender Schrift zu dem in kleine Abschnitte zer-
Caddarensiwn (By v.m\>&c.h.\Z\l), Cater(ensiumj legten Texte verschiedene Auslegungen alterer
(Rev. arche'ol. 1880, 325); vgl. Brambach 728 Exegeten zusammenstellten. Oft enthalten sich
Cattafrenses] und Not. dign. Occ. VII 62 Cata- die Verfasser jeder eigenen Zuthat; ein ange-
rienses. Vgl. Booking zur Not. dign. Occ. p. 279. sehener Commentar pflegt die Grundlage zu bildenMommsen CDL m p. 284. A. Holder Altkelt. und ziemlich vollstandig, doch mit dogmatischen
Sprachschatz s. Cattharenses. Ruggiero Dizion. Correcturen, seltener in starker Abkiirzung, stiick-
epigr. II 145 und u. Art. Cattharenses. weise abgeschrieben zu werden, aus andere'n Com-

[Patsch.] 60mentaren (oder sonstigen gelegentlich Exegese
Catarienses s. Cattharenses. treibenden Schriften) wird zur Erganzung Geeig-
Catarrhei, ein Volk an der arabischen Kiiste netes beigefugt. Bei wSrtlicher Wiedergabe der

des persischen Meerbusens in der Nahe der Insel Quelle wird der Name des Autors gem beigefugt;
Asgiba und des Cynosflusses (Plin. VI 148). natfirlich haben bei diesen Lemmata die Ab-
Aach Sprenger (Alte Geogr. 149) mit den Ein- schreiber schlimnie Verwirrung gestiftet. Eine ex-
wohnern der Halbmsel Qatar identisch. cerpierende Zusammenarbeitung aus verschiedenen,

[D. H. Muller.] dann nicht genannten, Vorlagen ist verhaltnis-
Catasta (von xaraazaois)

, das oft genannte massig selten , sie erforderte ja mehr selbstan-
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dige Thatigkeit. Schon Prokopios von Gaza urn

500 hat in dieser Weiae den Oktateuch behan-
delt; besonders wichtige C. hat z. B. um 1075
Bischof Niketas von Serrae zum Psalter und zu
Hiob verfasst. In diesen C. liegen reiche Schatze
alter, sonst verlorener Litteratur verborgen, von
einer Eeihe hervorragender Exegeten z. B. Poly-
chronios besassen wir ohne die Hiilfe der C. keine
Zeile, und erne neue Ausgabe des Origenes kann
ohne Durcharbeitung der C. nicht veranstaltet

werden; selbst fur nichtchristliche Schriftsteller

wie Philo von Alexandrien ist ihr Stadium von
tOchstem Wert. Leider ist bisher nur ein sehr
geringer Teil der in den grossen Bibliotheken
lagernden C. herausgegeben worden; die Ausgaben
sind, auch wenn man nicht vorgezogen hat, bios
eine lateinische fjborsetzung zu liefern, wenig zu-
verlassig; zu den besten gehflrt Cat. graec. Patr.

in b. lob collectore Mceta Heraeleae metropolita
ed. P. Iunius Lond. 1637; sehr verschiedenartiges
Material enthalt J. A. Cramer Catenae graec.

Patr. in Novum Test. 8 t. Oxon. 1844. Vgl. J. E.
Orabe Spicilegium ss. Patr. II 1 a 1714 Praefatio.
Th. Ittig De bibliothecis et catenis Patrum
tractatus, Lips. 1707. J. Ch. Wolf Dissert, de
catenis patr. graec. mss., Witteb. 1712. J. A. Noe s-

selt De catenis patr. gr. in Novum Test, observat.,

Hal. 1762. Walch-Danz Biblioth. patristica

1834, 247ff. J. A. Pabricius Bibl. graeca VIII
637ff. Haries. XIII 1726, 457ff. P. Wendland
Neuentdeckte Pragmente Philos 1891. L. Cohn
Zur indirecten Uberlieferung Philos u. d. alteren
Kirchenvater, Jahrb. f. prot. Theol. 1892, 475ff.

Ad. Harnack Altchristl. Lit.-Gesch. I 835—842.
Ein das Beste verheissender Anfang zu metho-
discher Verarbeitung dieses Stoffes ist H. Lietz-
mann Catenen. Mit einem Beitrag von H. Use-
ner. Freiburg i. B. 1897. [Jiilicher.]

Catenates, vindelikisches Volk, auf der Alpen-
inschrift bei Plin. n. h. Ill 137 genannt zwischen
Licates und Ambisontes (CIL V 7817). Zeuss
Die Deutschen 234. 238. [Ihm.]

Caterienses s. Cattharenses.
CaterTarii sind solche Kampfer in der Arena,

die nicht, wie gewohnlich, paarweise einander
gegenubergestellt werden, sondern truppweise {pa-
tervatim, gregatim, xa.ro. xXrjdvv). Pugiles ca-
tervarii CIL X 1074. Friedlander S.-G. lie

485. Auch Suet. Aug. 45 werden pugiles cater-
varii oppidani inter angustias vicorum pugnan-
tes temere at, sine arte, den pugiles legitimi atque
ordinarii gegenubergestellt , s. Pugiles. Auch
da, wo vom Abteilungskampfe in der Arena die
Eede ist, ohne dass die Bezeichnung C. ausdriick-
lich angewandt ist, hat man an solche zu denken;
z. B. Suet. Calig. 30 Retiarii tunicati quinque
nitmero gregatim dimicantes (s. Retiarii).
Cass. Dio XLIU 23, 3 ovvtfaJle Si xai h «£
laxo&gofiq) Tifalovs Hal Ixxeag txxevot y.ai tte^ovs
xe£olg dlXovg zc dvafti^ aV.rj/.otg taov;. Lipsius
Saturnal. sermon. II 16 (in Graevii Thes. ant.
Rom. IX 1245). Corp. gloss, lat. V 596, 2 : cater-
varius qui in catervas (1. catervis) populi est.

[Pollack.]

Catervius. 1) Comes sacrarum largitionum
im J. 379, Cod. Theod. VI 30, 3.

2) Flavius Ialius Catervius, Praefectus prae-
torio im 5. oder 6. Jhdt., vermahlt mit Septimia

Severina, Vater des Bassus, der schon mit 17 Jahren
starb, CIL IX 5566. [Seeck.]

Cathei montes, ein nOrdlicher Ast des Kau-
kasos mit den Quellen des Flusses Lagous und
dessen Zuflusses Opharus. Plin. VT 21.

[Tomaschek.]
Cathippi oppidnm fand Orosius I 2, 42 auf

seiner Weltkarte an der Scheidegrenze des Ario-

barzanes mons {= Harabarza, Alburz) verzeichnet;

10 vgl. Gatippa, eine Station in Hyrcania, XX (Pa-
rasangae) hinter Nagae (Tagae? Eagae?), Tab.
Pent. Die urbs Hyrcaniae des Alexanderzuges,
'Ygxavia iir)XQojio),ig des Ptolemaios, fallt mit
Astarabad zusammen ; Ka&iTimj oder, wie immer
der iranische Name gelautet haben mochte, hatte
gleiche Lage. Vgl. Calippe, Kasape.

[Tomaschek.]
Catholiciani s. Caesariani.
Cathubodua s. Athubodua.

20 Cathylci s. Calucones Nr. 2.

Catieuus. 1) Beriihmter Schauspieler. Hor.
sat. II 3, 61. Porph. z. St. p. 253 W. Meyer.

[Stein.]

2) Catiena, lasterhafte Frau. Iuv. sat. Ill 133.

[Groag.]

3) S. Fufius.
Catilina, rSmischer Kriegsschriftsteller, Lyd.

de mag. I 47. Sonst s. Sergius. [Stein.]

Catilius. 1) Catilius Severus, friiherer Name
30 des Kaisers Marcus , nach seinem Urgrossvater

miitterlicherseits, L. Catilius Severus (Nr. 4). Hist.

Aug. Marc. 1, 9. Kaziho; Dio LXIX 21, 1. Zonar.
XI 24. S. Annius Nr. 94. [Stein.]

2) Cn. Catilius Severus, frater Arvalis im
J. 188 (CIL VI 2099), vielleicht auch in unbe-
kanntem Jahre unter Kaiser Marcus (CIL VI
2098, 6 Acta Arvalium). Anscheinend Nachkonrme
des L. Catilius Severus (Nr. 4).

3) Cn. Catilius Severus, frater Arvalis im
40 J. 213 (CIL VI 2086) und 218 (CIL VI 2104

Acta Arvalium). Er gehOrte dem Consilium des
Kaisers Alexander an, dessen Blutsverwandter er

war ; vir omnium doctissimus (Hist. Aug. Alex.

68, 1). Vermutlich Sohn des Vorhergehenden.

4) L. Catilius Severus. a) Name. L. Cati-

lius Severus CIL VI 2080 (Acta Arvalium). 9100.

27041; L. Catillius Severus CIL VHI 8239;
vgl. Suppl. 20076; Catilius Severus Plin. epist.

Hist. Aug.; KaxOliog Se^fJQog CIG II 3509;
50 sonst Severus.

b) Leben. Freund des jiingeren Plinius (epist.

I 22. Ill 12). Consul I suflectus in unbekanntem
Jahre unter Traian. Proconsul von Asia unter
Traian oder Hadrian (CIG LT 3509 Thyatira).

Unmittelbar nach seiner Thronbesteigung (117
n. Chr.) ernannte ihn Hadrian zum Statthalter

von Syrien (Hist. Aug. Hadr. 5, 10). Consul H
ordinarius im J. 120 mit T. Aurelius Fulvus
Boionius Arrius Antoninus, dem spateren Kaiser

60 Antoninus Pius (Hist. Aug. Pius 2, 9 ; vgl. ferner

die oben angefuhrten Inschriften). Praefectus
urbi (Hist. Aug. Marc. 1, 4) noch im J. 138,
missbilligte er die damals von Hadrian vollzogene
Adoption des Antoninus Pius, da er sich selbst

Hoffnung auf die Herrschaft gemacht hatte. Als
Hadrian dies erfuhr, setzte er ihn ab (Hist. Aug.
Hadr. 24, 6. 7; vgl. 15, 7).

c) Familie. C. war der Vater des P. Cal-

Catillinus pagus Catinus 1790

visius Tullus, dessen Tochter Domitia Lucilla die

Mutter des spateren Kaisers Marcus wurde (Hist.

Aug. Marc. 1, 3). Dieser selbst fiihrte in seiner

friihesten Kindheit den Namen seines Urgross-

vaters (Hist. Aug. Marc. 1, 9. Dio LXIX 21, 1.

Zonaras XI 24). Er lernte, wie er in seinen

Selbstbetrachtungen erzahlt, von diesem, guten
TJnterricht zu Hause zu geniessen (Marcus els iav-

rov 14). Mommsen (bei Kaib el Epigr. Graeca

rissimae) mfemoriae) ffeminaj, consobrinus der

Gatinia Aciliana (Nr. 3). CIL II 111 Ebora.

3) Catinia M, f. Aeiliana, cflarissima) ffe-

minaj, consobrina des Catinius Canidianus (CIL
II 111 Ebul'a), ansclieilleiid nalie Verwandte de»

L. Fabius Cilo (Nr. 1). [Groag.]

Catinus. 1) Catinus, catinum, eatillus, ca-

tillum, eine bald tiefere, bald flachere Schiissel,

in welcher die Speisen aufgetragen wurden und
p. 536 nr. 888 a) bezieht eine in Versen abgefasste, 10 aus welcher man sie wohl meist direct mit den
Ton Hadrian an einen Consular und Pontifex Se-

verus, Ttateoa xt}6s[atrjv] eines Ummidius Qua-
dratus, gerichtete Inschrift von Ephesus (Anc.

Oreek Inscr. Ill 188 nr. 539) auf L. Catilius

Severus. Bei der Haufigkeit des Cognomens Se-

verus und dem Mangel an sonstigen Anhalts-

punkten ist jedoch diese Identifizierung zum min-
desten bedenklich. [Groag.]

Ciltillinus pagus, im Gebiet von Benevent,

Fingern oder mit Hiilfe von Loffeln entnahm.
Zwar soil nach Isidorus (XX 6, 5) das Neutrum
gebrauchlicher als das Masculinum gewesen sein

;

doch flndet sich in den erhaltenen Schriften fast

nur dieses (Varro de r. r. I 63 und bei Non. 546,

7. Maecenas bei Charis. 79, 23. Pers. Ill 111;
catinulus Varro bei Charis. 80, 3; vgl. Diom.
326, 7 ; eatillus Asin. Poll, bei Charis. 80, 2. Hor.
sat. I 3, 90 ; eatillum aus catinum Prise. I 39).

genannt in der tabula alimentaria Ligurum Bae- 20 Das Wort hangt mit xozvkr], xozvlog, xorvXr/dcov

bianorum CIL IX 1455 m 82. [Hiilsen.]

Catillius. L. Catillius Livianus, Procurator

von Mauretania Caesariensis im J. 243 unter

Oordianus HI. (wenn, was nicht zu bezweifeln

ist, Livian(us) in Eph. epigr. V 1044 sich auf

ihn bezieht) und 244 unter Kaiser Philippus;

Eph. epigr. VH 674. [Stein.]

Catilius. 1) Arkader und Flottenfiihrer des

Euander, welcher nach Cato (orig. frg. 56 Peter)

Tibur grundete.

2) Nach der jiingeren von E. Peter (Eoschers

Lex. I 856) mit Eecht von der catonischen ge-

sonderten Uberlieferung ist C. ein Sohn des Am-
phiaraos, welcher nach dessen Tode mit einem
Ver sacrum nach Italien zieht und drei Sohne,

Tiburtus (auch Tibur oder Tiburnus genannt),

Coras und C. erzeugt. Diese vertreiben die Sikaner
aus ihrer Stadt und nennen sie Tibur, Sextius bei

Solin. II 8, ahnlich Vergil. Aen. VII 670ff„ welcher

u. s. w. zusammen und ist von der indogermani-

schen Wurzel qet = verbergen herzuleiten (A. Fick
Vergleichendes Worterb. der indog. Sprachen-f I

22. 381. Prellwitz Etym. Worterb. d. gr. Spr.,

1892, 160). Der C. gehorte seit alter Zeit zu
dem Hausgerat der Eomer (Varro bei Non. Marc.
Maec. Asin. Poll. aa. OO.), war von tuscischem (Iuv.

XI 108) oder uberhaupt meist von Thon (Isid. a.

O. Corp. gloss, lat. Ill 193, 70. 369, 17), konnte
30 aber bei hohem Alter antiquarischen Wert haben

(Hor. sat. I 3,90). Bei den Opfern behielt.man
den alten einfachen C. von Thon (Apul. de mag.
18), und zwar von geschwarztem Thon, nach der

zu Numas Zeiten gebrauchlichen (Iuv. VI 343)

und in Etrurien (K. Sittl Archaologie der Kunst
178. 577) verbreiteten Sitte bei. Man brachte

darin den in alten Zeiten gewOhnlichen Speltbrei

und Briihe auf den Esstisch (Varro de 1. 1. V 120).

Ein C. von Samos (Lucil. bei Non. 398, 38) oder

den C. zu einem Bundesgenossen des Turnus macht 40 ein anderer von geringerem Wert war auch spater

(vgl. Aen. XI 640ff. , wo er zwei Gefahrten des

Aeneas erlegt). Serv. Aen. VH 670 und Schol.

Horat. carm. I 7, 13, vgl. Plin. n. h. XVI 237.

Kurz erwahnt als Griinder von Tibur wird er von
Silius IV 225. VIII 364. Stat. silv. I 3, 100 und
Horat. carm. I 18, 2, welcher den von der Neben-
form Catilius (vgl. Quintillus und Luoillus

neben Quintilius und Lucilius) abzuleitenden

Genetiv Catili gebraucht. Servius Aen. VII 672

bei einfacher Hauskost gebriiuchlich (Hor. sat. I

6, 115. Pers. a. O.); besonders pflegten wohl die

Sclaven gemeinschaftlich daraus zu essen (Apul.

de mag. 44). Doch auch fur bessere Schiisseln

wurde der Ausdruck gebraucht (Hor. sat. I 3, 92.

II 2, 39. 4, 73. 77. Pers. V 182). Demgemiiss
sieht man auf alten Frescobildern , welche im
J. 1780 bei der Kirche St. Johann im Lateran

zu Eom gefunden sind, mehrere Sclaven, welche

erwahnt einen mons Catilli, quern Gatetti dicunt 50 verschiedene Schusseln auftragen. Auf einer der-

per corruptionem, iuxta Tibur. Prellers Ver-

mutung (E8m. Myth. 3 II 139ff.), C. sei ein dem
Faunus verwandter altitalischer Prophet und sein

Name von eatus abzuleiten (E. Peter a. a. O.

zieht auch den deus Indiges Catius pater heran),

ist schon wegen der verschiedenen Quantitat des

a unwahrscheinlich. Stellensammlung bei C. H.

Kindermann Quaestiones de fabulis a Vergilio

in Aeneide tractatis (Leiden 1885) 95ff.

[O. Eossbach,]

3) S. Muhlen und Catinus Nr. 1.

Catina s. Katane.
Catinius. 1) L. Fabius M. f. Cilo Septi-

minus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus,

•cos. I suff. 193 n. Chr., cos. II ord. 204 n. Chr.,

s. Fabius.

2) Catinfius) Canidianus, c(larissimae) m(e-

moriae) v(ir), Sohn der Ganidia Albina cfla-

selben liegt ein Huhn, umgeben von Fischen,

ahnlich wie es Horatius schildert (Abb. der Schiis-

sel bei Rich 111. Worterb. d. rflm. Altert., fibers,

von C, Mfiller, 1862, 124, und des die Schiissel

tragenden Sclaven bei Daremberg-Saglio Diet,

des antiques fig. 1256, nach Cassiui Pitture

antiche 1783 tav. IV). In diesem Sinne wird auch

in den mittelalterlichen Glossarien catinus (Corp.

gloss, lat. II 408, 1), catinum (Til 369, 17) und
60 eatillus (II 98, 32) mit mva% oder Tiivdmov identi-

ficiert und dabei catinus (HI 324, 66), catinum
(in 203, 23) und eatillum (TH 22, 47. 93, 57) zu
den silbernen Geraten gerechnet; ferner wird cati-

nus der patena (H 571, 28) und der metallenen lanx
oder lancula (IV 316, 56), catinum der cytra (HI
193, 70), also-wohl einem Fackelschalchen (vgl.

Guhl und Koner Leben d. Gr. u. E.6 Fig. 341)
gleichsetzt. Eine glaserne Schale mit Weihrauch
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befand sich in dem von Galba seiner Fortuna ge- eine VerOhrung rait durchgetriebenem Keil her-
weihten Tempel zu Tusculum (Suet. Galba 18). gestellt, aber eine solche geniigte doch nicht, wenn
Aus dieser Schale wurden die Weihrauchkiigel- sie bei der von ihm gegebenen Erklarung nur an
chen auf ein angeztindetes Kohlenbecken geworfen einer einzigen Stelle angebracht war. Vielleicht
(s. Rich a. 0. 125, wo eine ahnliche Schale aus sollte die Befestigimcr dnrcb eine TTaspp mit dnroh-
Agat abgebildet ist). Uberhaupt konnte der C. getriebenem Pflocke" wie sie heute als einfacher
auch zu andern Zwecken, als angegebei/, gebraucht Thtirverschluss ublich ist , hergestellt werden.
werden. So wurde darin unter einer mit glfihen- Ubrigens scbeint dieser C. wenig in Gebrauch ge-
den Kohlen bedeckten Schale em Kuchen gebacken, wesen zu sein (vgl. Rich und Reber a. 0.).
welcher alsdann in dem C. samt Loffeln aufge- 10 [Olck 1

tragen wurde (Cato de agr. 84). Ein gekochter Catio (Geogr. Rav. 219, 17) s. Cuceium.
Kolilbrei wurde darin abgekuhlt (ebd. 156, 6. 157, [Patsch.]
9). Mit Wasser gefiillt wurde er aufgestellt, urn Catispi, Station im ostlicheu Teile von Ar-
Kornwiirmer darin zu fangen (Varro de r. r. I 63). menia, XXXVIII m. p. von Artaxata auf dem
In iibertragenem Sinne konnte das Wort die HOh- Wege nach Nasabi (Nachcewan) ostlich vom Ara-
lung eines Felsen bezeichnen (Plin. XXXIV 125). xesufer. Tab. Peut., Caspi Geogr. Rav. p. 50, 3.

2) Catinus bezeichnete ferner einen Schmelz- Katis heissen die Kadusioi z. B. bei Lazar von
tiegel aus einer dem Thon ahnlichen, weissen und Pharp.; dazu der alarodische Pluralcharakter -p,
taseonium genannten Erde zur Gewinnung von armen. khl [Tomasehek.]
Gold und Silber aus den Steinen Spaniens (Plin. 20 Catius (jiingereNebenformCa«»«s). 1) Catius
XXXIII 69), zur Gewinnung der Silberglatte in der Insuber, epikureischer Philosoph, den Cic. ad
Spanien und Griechenland (ebd. 107) und des fam. XV 16 (geschrieben 709 = 45) als nuper
diphryges, einer Art Kupfervitriol, ausErz (XXXIV mortuus erwahnt, Quintilian X 1, 124 einen levis

135). Solche Sehmelztiegel sind in einer alten quidem, sed non iniueundus auetor nennt. Nach
rOmischen Topferwerkstatte in Northamptonshire Porphyrio zu Hor. sat. II 4, 1 schrieb er quat-
gefunden (2 Abb. bei Rich a. 0. 125). tuor lihros de reruin natura und de summo bono.

3) Catinus (oder catinum ?) bildete einen Ron- Mit dem C. der horazischen Satire inn zu identi-
renteil der bronzenen etesibica maehina, welche ficieren ist Thorheit. [v. Arnim.]
Vitruvius (X 7, 1—3) beschreibt. Diese war eine 2) Von Horaz sat. II 4 als Verkiinder der
im wesentlichen nach demselben Princip wie unsere 30 neuen Weisheit des ,Geistes der Kochkunst' ein-
Peuerspritzc construierte Pumpe, welche das Was- gefuhrt, die er von einer ungenannten Personlich-
ser am hOchsten trieb. Sie ist von Rich (a. 0. keit empfangen hat ; Porphyrio halt ihn falschlich
203) und Reber (Des Vitruv zehn Biicher fiber fur identisch mit dem Epikureer Nr. 1, die Notiz
Architektur (ibersetzt, 1865, 316f.) besprochen. des Comm. Cruq. zu sat. II 4, 47 irridet eum,
Der C. nahm die von rechts und links aus den quod de opera pistorio in suo opere scribit de
beiden Pumpencylindern in seinen Boden einge- se ipso ,haee primus invenit et eognovit Catius
fiihrten Rohren auf; jede dieser beiden Rdhren Miltiudes' ist uncontrolierbar. [Wissowa.]
war durch ein Ventil an ihrer Mundung in den 3) Q. Catius, plebeischer Aedil 544 = 210
C. so abgesperrt, dass das Wasser abwechselnd (Liv. XXVII 6, 19), Legat des Consuls C. Clau-
durch das rechte und linke Ventil eindringen 40 dius Nero 547 = 207 (ebd. 43, 12), als Gesandter
konnte. Uber dem C. war eine paenula, eigent- nach Delphi geschickt 549 = 205 (ebd. XXVIII
lich Mantel, wie ein umgekehrter Trichter ange- 45, 12).
bracht, und aus dieser trat das Wasser zuletzt 4) Ti. Catius Caesius Fronto (der vollstiindige
in eine SteigrOhre. Jedenfalls war der C. nicht, Name in den Acta Arvalium), Consul suffectus
wie Reber und andere meinen, ein Windkessel

;

mit M. Calpumius . . . icus am 10. October 96
die Function eines solchen hatte er nur erfullen n. Chr. (CIL III p. 861 dipl. XVIII; vgl. SuppL
kSnnen, wenn die trichterfOrmige paenula in ge- p. 1967 dipl. XXVI), also gleich nach Nervas
wohnlicher Lage mit ihrer Spitze nach unten ge- Thronbesteigung. Als damals die Processe gegen
kehrt gewesen ware und diese tief in den C. die Angeber um sich griffen, ausserte sich der
hineingereicht hatte. Der C. hat aber offenbar 50 Consul Fronto, es sei schlimm, einen Kaiser zu
nur deshalb eine verhaltnismassig fur ein Rohren- haben, unter welchem niemandem etwas erlaubt
stuck breiteGestalt, namlich wie eine Schale, sei, aber noch schlimmer, einen solchen, unter
weil er zwei Rohren aufnehmen musste. Auch dem alien alles erlaubt sei. Diese Worte bewogen
seine Verbindung mit der paenida ist nicht ge- Nerva, die Anklagen gegen die Delatoren zu ver-
niigend erkliirt. Zunachst war letztere wohl kaum bieten (Dio LXVIII 1, 3). Im J. 99/100 ver-
nur wie eine Kappe auf ihn aufgesetzt, etwa so, teidigte Fronto im Senate den von den Africanern
dass beide Stucke mit abstehenden Randern, sog. angeklagten Marius Priscus gegen Tacitus und
Flanschen, versehen gewesen waren undmitdiesen Plinius (Plin. epist. II 11, 3. 18). Im J. 103/104
auf einander gepasst batten, sondern die paenula sprach er fur den von den Bithyniern belangten
scheint mit ihrem unteren, breiten Teile den oberen 60 lulius Bassus (Plin. epist. IV 9, 15). Ungefahr
Teil des wohl cylindrischen C. luftdicht umschlos- 107 antwortete er dem Claudius Capito in der
sen zu haben. Vitruvius sagt namlich, dass sie Angelegenheit des gleichfalls von den Bithyniern
mit dem c. per fibulam . . . cuneo traiecto ver- angeklagten Varcnus Rufus (Plin. epist. VI 13, 2).
einigt werden solle, damit das aufsteigende Wasser Als frater Arvalis erscheint er in den Jahren 101
sie nicht in die HShe hebe. Sie war also vor und 105 (CIL VI 2074. 2075 Acta Arvalium). Er
seitlicher Verschiebung schon durch den C. ge- muss zu den bedeutendsten Rednern dieser Zeit
schiitzt, namlich dadurch, dass sie denselben um- gehort haben; als vir movendariim laerimarum
schloss. Die Befestigung denkt sich Reber durch peritissimus wird er von Plinius (epist. II 11, 3),
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bezeichnet, und an anderen Stellen berichtet dieser, 14) Catia, zuchtlose Frau, von dem Yolks-
dass Fronto mirifice (epist. IV 9, 15) und gra- tribunen Valerius Siculus entehrt. Hor. sat. I
viter et firme (epist. VI 13, 2) gesprochen habe. 2, 95, dazu Porphyrio.
Vielleicht ist er identisch mit dem Fronto. welchen 15) Oatia Cle[me]iitina, Gemahlin d^s TnViiis
Iuvenal (112) als Dichtermaecen seiner Zeit nennt, Ba[ss]us, Mutter der Christin lallia Clem[en]-
dem Gonner Martials, den dieser. mit den Worten Una, Grossmutter des Aelfius) Clemens (Rossi
alarum militiae, Fronto, togaeque deeus anredet Roma sotteranea I 309 Tafel XXXI nr. 12. II
(Mart. I 55). Denn die rednerische Thatigkeit 366). Sie dtirfte mit dem Consul des J. 230 Sex.
Frontos schliesst durchaus nicht gleichzeitige Catius Clementmus Priscillianus (Nr. 7) verwandt
militarische Bewahrung aus. Bei Aelian I 210 gewesen sein. [Groag.]
diirfte allerdings Fronto in Frontinus zu andern Catius pater, rSmischer Gott der Indigita-
sein (s. o. Bd. I S. 482f.). Fronto war wohl ein menta, neben Minerva und Mercur angerufen, dass
Verwandter des Dichters Ti. Catius Silius Ita- er die Kinder scharfsinnig (eatos) mache, Aug.
Reus (Nr. 12). Seine Sclaven werden CIL IX c. d. IV 21. [Aust.]
3571. 3578 (pagus Fiflculanus) genannt. Catmelus, keltischer Hauptling in rOmischen

5) T. Catius Catullinus SestfifusJ] Secun- Diensten 576 = 178 (Liv. XLI 1, 8). [Miinzer.]
dinus, pr(aetor) urb(wnw) reg(imis) XII. CIL Cato. S. Dionysius, Porcius, Valerius,
VI 760. Vettius. [Groag.]

6) Catius Celer, Legat von Thrakien unter Catoniana regula. Die regula Catoniana
Gordian III. (Rev. archeol. XVIII 1868, 441 20 vereitelt dem Urheber eines ungultigen Vermacht-
Kariov Keteo..; Bull. hell. VI 1882, 183 nr. 6 nisses (legatum.) jede Hoffnung darauf, dass seine
Kaxxiov KihQog). Derselbe Name, zweifelhaft Verfiigung durch Wegfall des Ungultigkeitsgrundes
ob dieselbe PersOnlichkeit, erscheint auf der In- nachtriiglich gultig werden konne. Dig. XXXIV
schrift CIL IX 2778 (O. Gat[tins] Cel[e]r); s. 7,1: Catoniana regula sie definit, quod, si testa-
L. Cattius Seyerus (Nr. 11). nienti faeti tempore deeessisset testator, inutile

7) Sex. Catius Clementinus Priscillianus, Consul foret, id legatum, quandoeumque deeesserit, non
ordinarius im J. 230 n. Chr. mit L. Virius Agri- valere. Inst. II 20, 32. Gai. II 196.
cola. Der Name findet sich in folgenden Formen Litteratur: Arndts Rh. Mus. V 1833, 204.
Sex. Catius Clementinus (CIL III p. 893 dipl. v. Vangerow Pandekten? II 504ff. § 540. Kar-
LI), Sex. Catius Cflementijnus (CIL VI 1984, 30 Iowa Rom. R.-G. II 931. Leonhard Inst. 96,
46), Clementinus (CIRh. 1444. CIL III Suppl. 3. 361. [Leonhard.]
10594 etc.), Clementianus (CIRh. 202. CIL VIII Catonius. 1) Catonius Iustus, primi ordinis

826), Clemens (Cod. lust, II 4, 6 und sonst), eenturio im pannonischen Heer im J. 14 n. Chr.;
Prisciliamis (CIRh. 231), Priscillianus (in den er befand sich damals unter den Abgesandten des
Fasti Graeci). Statthalter von Germania superior Heeres an Tiberius (Tac. ann. I 29). Spater zum
(Sextus [CJa . . . Clemen . . . Rhein. Jahrb. LX Praefectus praetorio erhoben, wurde er im J. 43
1877, 71 ; ... Clemen . . . Westd. Ztschr. VI 1887, auf Befehl Messalinas, deren Treiben er dem Kaiser

91); vgl. Zangemeister Westd. Ztschr. XI Claudius verraten wollte, umgebracht. Dio LX
1892, 316. 18, 3. Sen. lud. 13, 5.

8) Catius Crispus, municipalis, Rhetor zur 40 2) Catonius Verus. An ihn ein Rescript des
Zeit des alteren Seneca. Seneca suasor. II 16. Kaisers Hadrian, Cod. lust. VI 23, 1. [Stein.]

9) Catius Lepidus, Decurio eines Municipiums, 3) M. Macrinius Avitus Catonius Vindex s.

an den der jtingere Plinius schrieb (epist. IV 7). Macrinius. [Groag.]

10) P. Catius Sabinus, bezeichnet sich selbst Catora, Stadt im nOrdlichen Hispanien, nur
als Praetor urbanus auf zwei in Versen abgefassten auf einer westgothischen Miinze des Konigs Wit-
Weihinschriften (CIL VI 313 = Bucheler Anthol. terich (602—610) erwahnt (Heiss Monn. Wisig.
I 228. CIL XIV 1 = Bucheler I 251 Ostia). 47), wohl in Kallaekien zu suchen; sonst ganz
Consul I suffectus in unbestimmtem Jahre. Cu- unbekannt. [Hiibner.]

rator aedium sacrarum operumque publicorum im Catoriges, Catorigomagns s. Caturiges,
J. 210 n. Chr. (CIL VI 864. 31128). Consul II 50 Caturigomagus.
ordinarius mit P. Cornelius Anullinus im J. 216, Catorissium , Station in Gallia Narbonensis
CIL III p. 891 dipl. XLIX (P. Catius Sabinus). an der von Vienne nach dem Mont-Genevre fiihren-

CIL II 2221. 2663 (Cattius Sabinus). XIV 2596 den Strasse, 12 Millien von Cularo (Grenoble) ent-

(Catius Sabinus). Ill Suppl. 7531 (Catius), sonst fernt, Tab. Peut. Damit identisch das vom Geogr.
Sabinus. Einen seiner Sclaven nennt CIL V Rav. IV 27 p. 241 unter den eivitates in Bur-
7677 (Augusta Bagiennorum). gundia aufgezahlte Cantourisa. Nahere Lage

11) L. Cattius Severus, Consul in unbekanntem unsicher. Desjardins Table dePeut. 57. |Thm.]

Jahre, wird in der Inschrift CIL IX 2778 (Bo- Catrense (oppidum), in Mauretania Caesa-

vianum vetus) erwahnt, in welcher auch vier riensis (Not. episc. a. 484 Maur. Caes. nr. 106,*

Briider P. Cattius Optatus, [. CJattius Ferox, 60 in Halms Victor Vitensis p. 70). [Dessau.]

C. Cat[tius] Cel[e]r und M. Cattius Dex[t]er Cattelae (Itin. Hieros. 582, 4; Ant. 147, 3)

genannt werden. in Syrien, mansio an der Strasse von Antiocheia

12) Ti. Catius Silius Italicus, der Dichter, nach Laodikeia am Meer (Ladikije), 16 Millien

Consul -ordinarius im J. 68 n. Chr., s. Silius. von letzterem entfernt; diese Entfernungsbestim-

[Groag.] mung macht die v.ersuchte Gleichsetzung mit Ba-

13) C. Catius Vestinus Militartribun unter An- kata'illoi (s. d.) unmeglich. Nicht identiflciert.

tonius im irmtinensischen Kriege 711 = 43 (Cic. [Benzinger.]

ad fam. X 23, 5). [Mflnzer.] Cattha mulier bei Suet. Vit. 14 ist = Chatta

Pauly-Wlssowa III . 57
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mulier (vgl. Suet. Dom. 6), also nicht als Per-

sonenname aufzufassen. [Stein.]

Cattharenses, Truppencorps in Illyricum,

Not. dign. occ. VII 62 (Catarienses). Auf In-

scliriften melirfaeli erwahnt: Rev. arch, n. a. XL
325 (Amiens) nfumeri) CaterfiensiumJ. Bram-
bach CIRh. 728 Catta[renses] (in Kreuznach).

1293 (Mainz) n. Cattfiarensium. 1317 (Castel bei

Mainz) n. Gaddarmsium (vom J. 225 n. Cbr.);

auf den Ziegelstempeln Brambach 1377 k. 1491 e.

1497. 1550 d. Limesblatt 1892 nr. 1 Sp. 5.

Boecking (zur Not. dign. 279) bringt sie in Ver-

bindung mit dei Stadt Cattaro in Dalraatien oder

mit den Gatari (s. d.) Pannoniens (Plin. n. h. Ill

148). Vgl. Mommsen CIL III p. 284. [Ihm.]

Catti (Catthi) s. Chatti.
Catnalda, vornehmer Gotone. Von Marbod

vertrieben, fiel er, um sich zu rachen, ins Mar-
komannenreich ein und zwang Marbod zur Flucht,

im J. 18 oder 19 n. Chr. Bald danach jedoch

wurde er selbst von den Hermunduren unter der

Fiihrung des Vibilius vertrieben und musste aueh

bei den Rflmern Schutz suchen, die ihm Forum
Iulium (Frejus) als Aufenthaltsort zuwiesen. Tac.

ann. II 62. 63. [Stein.]

Catualium, Station an der von Noviomagus
(Nymwegen) nacb Atuaca (Tongres) ftihrenden

Strasse, Tab. Peut. Die Lage ist strittig (Breg-

den? Kessel?). D esjar dins Table de Peut. 12.

[Ihm.]

Catugnatus, Fiirst der Allobroger, behauptete

sich 693 = 61 mit Erfolg gegen die KSmer und
rettete sich selbst, als die Stadt Solonium mit
der iibrigen Besatzung in ihre Gewalt geriet (Dio

XXXVII 47, 3—48, 2; vgl. Liv. ep. CIII).

[Miinzer.]

Catuiacia, Station in Gallia Narbonensis zwi-

schen Segustero (Sisteron) und Apta Iulia (Apt),

CIL XI 3281—3284 (einmal Catuiacia). Tab.

Peut. Itin. Ant. 343 (Catuiaca, Var. Catuluea u. a.).

Desjardins Table de Peut. 60. [Ihm.]

Catulense (oppidum) , in Mauretania Caesa-

riensis (Not. episc. Maur. Caes. vom J. 484 nr. 48,

in Halms Victor Vitensis p. 69). [Dessau.]

Catulinus s. Blitius.

Catnli portions , auf dem Palatin, von Q.
Lutatius Catulus nach dem Cimbernsiege an Stelle

des niedergerissenen Hauses des M. FulviusFlaccus
erbaut (Val. Max. VI 3, 1), dem Hause des Cicero

benachbart (pro domo 43), also nahe der Nord-
spitze des Hfigels. Reste sind nicht nachzuweisen,

[Hiilsen.]

Catullinus. 1) S. Caelius Nr. 31, Catius
Nr. 5, Fabius und Valerius.

2) Cognomen des Q. Fabius Catullhras, cos.

ord. 130 n. Chr. mit M. Flavius Aper. [Groag.]

3) Valerius Catullinus, Praeses Pannoniae
superioris unter Constantin dem Grossen. Dessau
?04.

4) Aco Catullinus. Consularis Byzacenae im
J. 313 (Cod. Theod. IX 40, 1. XI 30, 2. 36, 1

mit der Anm. Gothofreds), Proconsul Africae

317—318 (CIL VIII 14453. Cod. Theod. IX 10, 1.

Cod. lust. Ill 1.1, 4 und falsch datiert Cod. Theod.
Vni 12, 2. XI 16, 1. XIV 25, 1. Cod. lust. VI
56, 3; vgl. Ztschr. f. Rechtsgesch. X 217).

5) Aco Catullinus Philomatius (der voile Name
Mommsen Chron. min. 168), wahrscheinlich Sohn

des Vorhergehenden, Vater der Fabia Aconia Pau-
lina, die mit Vettius Agorius Praetextatus ver-

mahlt war (Dessau 1260). Er war Consularis

Callaeciae (CIL II 2635), Vicarius Africae 338
—339 (Cod. Theod. VI 22, 2. XI 30, 4. XII 1,

24. 26. XV 1,5. Cod. lust. X 48, 7), Praefectus

praetorio 341 (Cod. Theod. VLH 2, 1. XII 1, 31),

Praefectus urbis Romae 342—344 (Mommsen
a. O. Cod. Theod. XVI 10, 3 falsch datiert), Con-

lOsul 349. Da er dem Iuppiter ein Weihgeschenk
darbrachte (CIL II 2635), muss er, wie auch seine

Tochter (Dessau 1260), dem Heidentum treu ge-

blieben sein.

6) Ein occidentalischer Senator C. wird im
J. 412 als verstorben erw&hnt, Cod. Theod. VIII

17,4.

7) Unter Maiorian (457—461) bekleidete ein

C. eines der hCchsten Amter, da er von Apoll.

Sid. epist. I 11, 3 vir inlustris genannt wird. An
20ihn gerichtet Apoll. Sid. carm. 12. [Seeck.]

Catullus. 1) Fingierter Name bei Mart. VI
69. XII 73.

2) Mimendichter, von Martial V 30, 3 facim-
dus genannt. Von seinen Stiicken wird genannt
Laureolus (Tertull. adv. Valent. 14) und Phasma
(Iuv. VIII 186). Ersteres wurde kurz vor Caligulas

Tod aufgefuhrt (Suet. Cal. 57); sein Held war der

Rauberhauptmann , ehemalige Sclave Laureolus,

der schliesslich ans Kreuz geschlagen wurde (Jo-

30 seph. ant. XIX 94. Schol. Iuv. VIII 187. Martial,

spect. VII 4). Auf der Biihne ging es dabei sehr

blutig her (Suet. a. a. O.). Auf denselben Mimus
hat Heinrich nieht ohne Schein den fugitivus

scurra Catulli Iuv. XIII 111 bezogen. Warum
das Phasma von Iuvenal clamosum genannt wird,

wissen wir nicht; der Scholiast meint, weil ein

Praeco darin auftrat, anders z. B. Friedlander
z. St. O. Ribbeck Com. frg.a 392f. Teuffel
R. L.-G.5 § 285, 1. Unverstandlich Catulli liber

40 qui inscribiturpermimo logiarum Comm. Bernens.

in Lucan. p. 36 Us. [Skutsch.]

3) Catullus, xfjs nevxajioXscos Aiflvrjs fiyeficav

(Proconsul von Kreta und Kyrene ?), verfolgte die

Juden in Kyrene und suchte audi in Rom und
Alexandria die angesehensten Juden, darunter

Josephus, ins Verderben zu stiirzen, ohne dass

er jedoch bei Vespasian Erfolg hatte. Er starb

bald darauf. Jos. bell. Iud. VII 437—455; vit.

424. Zonar. VI 29.

50 4) Catullus, Freund Iuvenals , wie es scheint

Kaufmann, auf einer Seefahrt vom Untergang ge-

rettet. Iuv. sat. XII 29ff. mit Friedlanders
Anmerkung.

5) S. Clodius, Teidius, Valerius.

6) Catullus, Cognomen des Sex. Teidius Va-

lerius Catullus, cos. suff. 31 n. Chr. mit Faustus
Cornelius Sulla, und des L. Valerius Catullus

Messalinus, cos. ord. 73 n. Chr. mit Caesar Domi-
tianus H.

60 7) Catulla, fingierter Name bei Mart. VIII 53,

vgl. auch Iuv. II 49. X 322. [Groag.]

8) Octavia Catulla s. Octavius.
Catulus. 1) In der Hist. Aug. Alex. 20, 3

wird eine Menvmia genannt, welche die Gemahlin
des Kaisers Alexander, die Tochter des Consularen

Sulpicius und Enkelin des Catulus gewesen sein

soil. Memmia ist sonst nicht bekannt und hat
wohl auch nie existiert. Es scheint hier nichts
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weiter vorzuliegen als eine plumpe Nachaffung
Suetons, dem zufolge (Sulpicius) Galba dieMummia,
die Enkelin des (Lutatius) Catulus, heiratete (Suet.

Galba 3).

2) Catulus, geldgieriger Meiuch. Iuv. Ill 30.

[Groag.]

3) Catulus, rayos 6 @i}j}aldog (= Epistrategus
der Thebais). CIG 4745.

4) Catulus s. Cinna, Iunius, Lutatius,
Otacilius, Tarquitius, Trebellius und Vo-
lusenus. [Stein.]

Catumerus, falsche Lesart fur Actumerus
(a. d.), Tac. ann. XL 17. [Stein.]

Caturicus s. Iunius.
Caturigae (Caturigas) s. Caturigomagus.
Caturiges, gallische Volkerschaft im Ge-

biet der Cottischen Alpen, in der Gegend von
Chorges, das ihren Namen bewahrt hat (s. Ca-
turigomagus); nicht in den Grajischen Alpen,
wie Ptol. Ill 1, 35 irrtumlich angiebt. Caesar
nennt sie einmal b. g. I 10 zusanimen mit den
Ceutrones und Graioceli, Strab. IV 204 scheint
sie ungenau als Nachbarn der Salasser zu be-

zeichnen (fisxa 8s tovzovs xat xov Ilddov Zalao-
OOl ' V7ZEQ Se TOVTCOV SV TCllS XOQVfpOig KsVXQCOVES
xal Kaxogiysg xal OvdoayQoi r.al Narxovdzai xai
fj Arjfihra U^ivrj). Sie figurieren unter den zur
Zeit des Augustus unterworfenen AlpenvSlkern
auf dem Triumphbogen von Susa, CIL V 7231
eeivitatium (zur Provinz der Alpes Cottiae) quae
subscriptae sunt . . . Caturigum und auf dem
Tropaeum Alpium bei Plin. n. h. HI 137 (= CIL
V 7817). Zur Zeit des Ptolemaios (a. O.) war
Eburodunum (s. d.) ihre Hauptstadt. Zwei spate

Inschriften nennen einen procos. civit(atis) Ca-
tw(igensium?j, CIL XII 78, und den ordo Gat(u-
rigumj, XII 5707. Ein Soldat aus dieser Gegend
(Caturix) auf der dalmatinischen Grabschrift CIL
III 6366 = 8491. Ein Teil des Volkes gelangte
bei den grossen Keltenziigen nach Oberitalien und
soil nach Plin. n. h. Ill 125 erst in der Kaiser-

zeit untergegangen sein (Mullenhoff Deutsche
Altertumskunde II 260). Dass die C. Ligurer ge-

wesen seien, wird nirgends berichtet (bei Plin. Ill

47. 135 bieten die Hss. nicht Caturiges, sondern
Esturri, Esturi. Etturi u. a., vgl. dazu Mullen-
hoff a. O. H 248) und ist in Anbetracht ihres

echt keltischen Namens (vgl. den Artikel Caturix)
unwahrscheinlich. Z e u s s Die Deutschen 207f.

Desj ardins Geogr. de la Gaule II 95f. O.Hirsch-
feld CIL XII p. 11. Holder Altcelt. Sprach-

echatz s. v. Vgl. Caturrigis. [Ihm.]

Caturigomagus, Ort der Caturiges, jetzt

Chorges (dep. Hautes -Alpes), Tab. Peut. (Catori-

gomagus). CIL XI 3281—3284 (Caturig.). Da-
mit identisch Caturrigas (Accus. von Caturiges)

Itin. Ant. 342. 357, Caforigas Itin. Hieros. 555
(Station zwischen Eburodunum und Vapincum),
Candtiribagus Geogr. • Rav. IV 27 p. 240 (zu

trennen die civitas Rigomagensium der Not. Gall.

XVH4). Desjardins Table de Peut. 60; GeogT.

de la Gaule II 96. Hirschfeld CIL XII p. 11.

Vgl. Caturiges, Caturrigis. [Dim.]

Caturix, Beiname des Mars der Caturiges

(oder 'catu-rix = Kampfesfiirst , vgl. ahd. Hadu-
rich, Gliick Kelt. Namen 47. Holder Altcelt.

Sprachschatz I 860), auf mehreren Inschriften er-

wahnt. Drei davon sind in der Gegend von Ebu-

rodunum (Yverdun) in der Schweiz gefunden.
Hagen Prodromus novae inscr. syll. nr. 74 (=
Mommsen Inscr. Helvet. 70. CIL XIII 5054,
vgl. Vallentin Revue celt. IV 10). 75 (CIL XIII
5046 Marti Caiurigi L. Camill. Aetolus templum
a novo instituit) und 76 (CIL XIII 5035 frag-

mentarisch); eine in Bockingen (Wurttemberg)
Brambach CIRh. 1588 Ifovi) o(ptimo) m(aximo)
et Marti Caturigi, Genio loci C. Iul. Quietus

10 bfeneJfCieiarius) co(n)s(ularis) v. s. I. I. m.
[Ihm.]

Caturrigis, Station in Gallia Belgica zwi-
schen Toul und Reims, an der Grenze der Leuci
und Remi (beim heutigen Bar-le-Duc, d'Anville
Notice 218). Itin. Ant. 365. Die Tab. Peut.
bietet die Form Gaturices (Caturiges*}). Des-
jardins Table de Peut. 21; Geogr. de la Gaule
II 460. Holder Altcelt. Sprachschatz I 860 (Ca-
turiges). [Ihm.]

20 Catus. 1) Catus Decianus, Procurator von
Britannien, durch dessen Habgier veranlasst die

britannischen Volkerschaften der Icener und Tri-

nobanten unter ihrer KOnigin Boudicca im J. 61
n. Chr. einen Aufstand erhoben. Seine Nach-
lassigkeit war auch schuld daran, dass die Auf-
standischen Camalodunum eroberten und pliin-

derten. C. fluchtete vor dem allgemeinen Hass,
den sein Verhalten hervorrief, nach Gallien. Tac.
ann. XIV 32. 38. Dio LXII 2, 1.

30 2) Catus s. Aelius Nr. 35. 105, Egnatius,
Firmius, Iulius und Valerius. [Stein.]

3) Catus, Cognomen des Sex. Aelius Catus,
cos. ord. 4 n. Chr. mit C. Sentius Saturninus.

[Groag.]

Catusiacnni, Ort in Gallia Belgica an der

von Bagacum (Bavai) nach Durocortorum (Reims)
fiihrenden Strasse, Itin. Ant. 381. Heute Chaourse
au pays remois, dep. Aisne. Desjardins Geogr.
de la Gaule II 455. Vgl. Catuslogi. [Ihm.]

40 Catuslogi
?
Volk in Belgien, Plin. n. h. IV

106 (Catoslugi, Catuslugi die Hss., vgl. Gliick
Keltische Namen 48. BacmeisterKeltischeBriefe
83. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.). Vgl.
Catusiacum. [Dim.]

Catuvellauni. Catuvellauni — Catalauni (s.

d.), der gallischen gleichnamige und wohl von ihr

abstammende und, wie andere, iibergesiedelte

Volkerschaft des siidOstlichen Britannien mit der
Hauptstadt Verulamium (s. d.), die sich einen

50 Teil der Dobuner unterworfen hatte und schon
im J. 43, ein Jahr nach der Besetzung Britan-

niens durch A. Plautius, nach dessen Sieg fiber

die Sehne des Cunobellinus , sich den Romern
unterwarf (Dio LX 20, 2). Nach den Angaben
des Ptolemaios (H 3, 11 Kaxvevylavoi oder ahn-
lich die Hss., wonach K. Mulier Kazvovelixtwoi
besserte) sind ihre Wohnsitze in den Grafschaften

von Cambridge, Northhampton, Huntingdon und
Bedford anzusetzen. Bei einer der Stationen des

60 Hadrianswalles ist ein Stein gefunden worden mit
der Aufschrift eivitate Catuvvellawwrum Tosso-

dio . womit die aus Tossodium , wohl einer Ort-

schaft (vgl. ToioofStog ^coxafiov ixftokcu bei Ptolem.
II 3, 2) der civitas der Catuvellaunen (CIL
VTI 863) herstammende Mannschaft bezeichnet

zu werden scheint. Die Gattin eines syrischen

Kaufmanns in der ostlichsten Station des Hadrians-
walls South Shields Regina wird als nations Cat-
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vallauna bezeichnet auf einer dort gefundenen
Grabschrift aus dem Ende des 2. Jhdts. (Ephem.
epigr. IV 718 a. Exempla script, epigr. 423).

[Hiibner.l

Catnvolcns, npben Ambiorix Fiirrt der Ebu-
ronen (Caes. b. g. V 24, 4. VI 31, 5), nahm an
deren Aufstand gegen die Remer 700 = 54 tha-
tigen Anteil (ebd. V 26, 1), ohne als Fiihrer
irgendwie hervorzutreten. Im folgenden Jahre

Carares (Cavari), Volk in Gallia Narbonensis
am linken Rhfineufer zwischen Durance und Isere.

Strab. IV 185 JtOQ&usiq) 8i Siaflaoiv sk Kaflal-
/.ia>va Jt62.iv -fj icpsi-i/g yaiqa Jiaaa Kaovdgwr iaxi

[ttZ3 l T&r rov "Ioaoo; ovpflolGiv .t.qo; tov ToSa-
vov .... x&v Se Kaovaoav vjxegxsivxat Ovoxov-
xioi xs xal Tqixoqioi xat 'Ixdvioi xal MedviXot-
xxL (vgl. Mela II 79). Nach Strab. IV 186 (hier

der Accus. Kavapovg, vgl. Ptol. II 10, 8 Kavdgoi}
aetata iam confedus, eum laborem belli aut fugae 10 hatte der Name C. auch eine umfassendere Be-
ferre non posset, omnibus preeibus detestatus

Ambiorigem, qui eius eonsilii auctor fuisset,
taxo $e exanimavit (ebd. VI 81. 5).

[Mttnzer.J

Cavaedium, cavum aedium, ist bei Vitruv
nur ein anderer Name fur das Atrium. Denn
sowohl das VI 3, 1 iiber C. und die durch die

Form des Daches unterschiedenen Arten desselben
(tuscanicum, corinthium u. s. w.), als das VI 4

deutung: imxgaxeT 8s zo xmv Kaov&Qwv 6'vofia.

xai Jidvrag ovxiag jjdn Ttoogayogevovoi tci'j xavxrf

fiaQpaQovg, iibrigens seien die C. nach Sprache,
Sitten und Gemeindeeinrichtungen grOsstenteils
romanisiert (vgl. Miillenhoff Deutsche Alter-

tumskunde II 247. 260). Als ihre Stadte werden
angefiihrt von Mela II 75 Avennio, von Plin. n. h.

Ill 36 Valentia (dagegen Ptol. II 10, 13), Vienna,
Avennio, von Ptol. II 10, 8 Arausio, Avennio und

liber das Atrium mit den anliegenden Raumea 20 Cabellio. Auch die Tab. Pent, verzeichnet Ca
(aloe, tablinum, /iraees)Gesagte bezieht sich zweifel-

los auf den aus den pompeianischen Hausern be-
kannten Mittelraum ; auch VI 8 (5), 1 werden beide
Namen gleichgesetzt. Ebenso zweifellos ist es,

4ass Varro de 1. 1. V 161 unter eavum aedium
denselben Raum versteht. Wenn er aber hinzu-
fugt: Tuscanicum dictum a Tuscis, postquam il-

lorum cavum aedium simulare eoeperunt; atrium
dictum ah Atriatibus Tuscis, illine enim exem-

vares. Der Name bedeutet nach Zeuss Gr. Celt.

129 die .Riesen', womit man vgl Paus. I 35, 3
eyto Se, ojioaoi fisv olxovaiv k'oyazoi KsXx&v egor-
xeg Sfiogov xfj did XQUftov egr/ucp, ovg KapageTg
ovouaCovoi , Tovrcov fihv ovx £§av(taoa xo fiijxos,

ol vsxqwv ovSiv xi 8ta(pooa>g tyovoiv Alyvnxiwv.
Zur Zeit des Varro waren in Rom cavarische
Schinken ein geschatzter Artikel, de re rust. II 4,

10 quod etiamnunc quotamiis e Gallia adpor-
plum sumptum

, so scheint er der Meinung zu 30 tantur pernae Comacinae et Cavarae et peta-
sein, dass nur dem tuscanischen C. und etwa
dem von ihm abgeleiteten tetrastyl-um (s. Bd. II
S. 2146) der Name Atrium zukomme , nicht
dem altrOmischen bedeckten Mittelraume. Sicher
mit Unrecht, denn obige Etymologie ist falsch
und der Name Atrium = pela&Qov rOmischen Ur-
sprunges. Es scheint aber, dass man spater das
Wort C. in dem weiteren Sinne eines Mittel-
raumes brauchte, so dass es auch ein Peristyl be-

sones (dazu der Comment, von H. Keil). Al8
gallische Personennamen sind bekannt Cavarus
(keltischer Fiirst in Thrakien bei Polybios), Cava-
rilhis (Aeduer, Caes. b. g. VII 67), Cavarimis
(bei den Senones, Caes. b. g. V 54. VI 5), Ca-
varius und Cavaria (Inschriften). Zeuss Die
Deutschen 207. Desjardins Table de Peut. 6;
Geogr. de la Gaule II 225. D' Arbois de Jubain-
ville Cours de litter, celt. I 299ff. O. Hirsch-

zeichnen konnte; Plin. n. h. XIX 24: vela . . .40feld CIL XII p. 130. 152. 160. 207. 346. Hol-
rubent in cavis aedium; denn die vela fanden
doch wohl mehr in den Peristylien als in den
Atrien Verwendung. Ferner macht der jilngere

Plinius in der Beschreibung seines Laurentinum II

17, 4. 5 einen Unterschied zwischen Atrium und
C: gleich am Eingange das Atrium, dann eine
halbkreisfOrmige Porticus, dann ein cavaedium
Mlarc. Nun war zwar dies wohl ein Atrium;
es nimmt denselben Platz ein, den nach Vitruv
VI 8 (5), 3 in der Villa das Atrium haben soil; 50
es ist ferner von nicht grosser Ausdehnung, da
es nur dem mittleren Teil der geraden Seite cler

halbkreisfiirmigen Porticus entspricht {contra me-
dias; anders Winnefeld Arch. Jahrb. VI 1891,
21 3). Plinius hat aber die Bezeichnung gewechselt,
um es von dem vorderen, auch seiner Lage nach
dem Atrium des Stadthauses entsprechenden Mittel-
raume zu unterscheiden, und es ist naturgemass,
dass er die weitere und weniger technische Be-

der Altcelt. Sprachschatz I 872ff. [Ihm.]

Cavarinus, von Caesar als Kdnig der Senonen
eingesetzt, im Winter 700 = 54 vertrieben (Caes.

b. g. V 54, 2), fiihrte wahrend der Feldzuge des
folgenden Jahres deren Hulfstruppen (ebd. VI 5, 2).

[Mtmzer.]

CaTatores koinmen nur CIL VI 9239 vor:

cabatores de sacra via. Ob es Gemmenschneider
sind (M a rq u a r d t Privatl. a 707, 14) ist zweifelhaft.

[Mau.]

Cayaturini, vicus im Ligurischen Appenin un-

weit Genua, genannt in der Sententia Minuciorum
(CIL I 199 = V 7749) Z. 38. 39. 40. Der Na-
mensahnlichkeit wegen mit dem modernen Creva-
rina im oberen Scriviathale identificiert. Dagegen
sucht sie Sanguineti Iscrizioni Romane della

Liguria (1865) 478 bei Cavazzola, Grassi (ebd.

S. 575) bei Cavasolo. [Hiilsen.]

Cauca, Stadt der Vaccaeer in Hispania citerior,
zeichnung fur das innere Atrium wahlte, welches 60 wird zuerst in den Feldzugen des L. Licinius
sicher auch durch seine Form von dem vorderen
verschieden war: vermutlich war es ein korin-
thisches und daher einem Peristyl sehr ahnlich.
So sind auch Verg. Aen. II 483 "cavae nedes all-

gemein die Mittelraume des Hauses.
Litteratur s. u. Atrium. Dazu Daremberg-

Saglio Diet, des Ant. I 981. [Mau.]
Cavalllne s. Cabellio.

Lucullus im J. 603 =151 v, Chr, erwahnt, der
die Stadt und ihre Bewohner (KavxaXot) treulos

und grausam behandelte (Appian. Hisp. 51. 52,
wohl nach Poseidonios); der jiingere Scipio im
numantinischen Krieg setzte sie wieder in ihr
Eigentum ein (ebd. 89). Danach werden die

Caueenses im Gerichtsbezirk von Clunia nebst
drei anderen civitates von den siebenzehn der

1801 Caucalandensis locus Caudiiiae furculae 1802

Vaccaeer aus den Listen des Agrippa und Augu- Kokelfmsse und dem auf der Kolner Inschrift
stus von Plinius genannt (III 26), unter deren Brambach 405 genannten Berge Caucasus (s.

Stadten auch Ptolemaios C. anfuhrt (II 6, 49). d.) in Verbindung zu bringen sein. Vgl. Kiepert
Es lag an der rSmischen Strasse von Eraerita Formae orbis antiqui XVII. W. Tomaschek Die
nach Caesaraugusta , zwischen Salmantica und alien Thrater I 105. II 2, 90. J. Jung Mitt.
Segovia (Itin. Ant. 435, 4. Geogr. Rav. 312, 21). des Instituts f. Csterr. Geschichtsf., Erganzungs-
Sein Name ist in dem heutigen Coca erhalten band IV 4, 5. [Patsch.]
(CIL II p. 378), wo sich ein Paar Grabsteine, - Caucoliberi s. Illiberis.
der eine in der in jenen Gegenden ublichen Form Caudellenses, wie es scheint, die Bewohner
eines Ebers, gefunden haben (CIL II 2727. 2728). 10 der jetzt Cadenet (bei Apt, de> Vaucluse) ge-
Auf Inschriften aus Segovia (CIL LT 2729 Cau- nannten Ortschaft, CLL XII 1064 Dexivae et Gau-
censis) und Kaisareia in Mauretanien (CIL VIH dellensibus C. Helvius Primus sedilia v. s. I. m.
9390 Caucesis) kommen dorther Gebiirtige vor. (dazu die Anmerkuug von O. Hirschfeld). Zu
Im spateren Altertum erhielt der Ort eine ge- vergleichen sind Widmungen wie Brambach
wisse Bei-iihmtheit dadurch , dass Theodosius d. CIRh. 795 I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et vico Vo-
Gr. aus ihr stammte (Zosim. IV 24, 4 nach Euna- cla(nnionum). CIL XII 2532 Numinibus Augu-
pios. Hydat. chron. I p. 14 Momms.); vgl. oben storum et vicanis u. a. Bonn. Jahrb. LXXXIII
Callaici. [HubnerJ 36f. Andere (z. B. Steuding in Roschers Lex.

t'ancalandensis loeus (Ammian. Marc. XXXT I 857) sehen in den C. Gottheiten. [Ihm.]

4, 13 . . .
.ad Gaucalandensem locum altitudine 20 Caudicariae (codicariae) naves, Schuten oder

sUvarum inaccessum et montium), dakische Berg- Leichterprahme auf dem Tiber unterhalb Roms,
landschaft im Quellgebiete der Gross- und Klein- welche die Waren von und nach den in See vor
Kokel (KukflllO); die beiden Flflsse werden einen der oft versandeten (Strab. V 231. Plut. Caes.
ahnlichen Namen gefuhrt haben. Vgl. den eben- 58) Miindung ankernden Schiffen brachten, Varro
falls dakischen Berg Caucasus und die dakisehen bei Non. p. 535. Senec. d. brev. vit. 13; ihre

Caucoenses. Kiepert Formae orbis antiqui XVII Besitzer bildeten das corpus splendedissimum
4, 38. W. Tomaschek Die alten Thraker II codicariorum, GIL XIV 4144 u. s. ; Weiteres dar-

2, 90. J. Jung. Romer und Romanen in den iiber s. im Artikel Codicarii. [Assmann.]
DonaulandernZ 118, 1 und Mitt, des Instituts Caudiiiae furculae (so Liv. IX 2, 6. 3, 6 u. a.

;

f. osterr. Geschichtsf., Erganzungsband IV 15ff., 30 nur poetisch furcae Caudinae, Lucan. II 137;
vgl. 4, 5. Zeuss Die Deutschen 410. fauces Caudinae Silius Italicus), Engpass im sam-

[Patsch.] nitischen Appenin, bekannt als Ort der Katastrophe
Caucasus mons wird ein Teil der sieben- des rOmischen Heeres im J. 321 v. Chr. (Liv. a.

Mrgischen Karpathen genannt auf der Kolner a. O. Flor. I 16. Eutrop. II 9. Oros. Ill 15.

Inschrift Brambach 405 (vgl. M. Ihm Rhein. Appian. Samn. 4; vgl. Cic. de off. HI 30; de
Jahrb. LXXXIII 145, 277. O. Schilling De senect. 13). Das Thai von Caudium hat, abge-
legionibus Rom. I Min. et XXX Ulp. 47): Ma- sehen von einigen beschwerlichen und fur ein
tronis Aufanib. C. ltd. Mansuetus m. I. I M. p. Heer sicher nie passierbar gewesenen Bergpfaden
/. v. s. 1. m. fu[i]t (?) ad Alutum flumen secus drei natftrliche Zugange (s. die umstehende Karte)

;

montfemj Caueasi. Vgl. die ebenfalls dakische 40 an der Westseite die ziemlich breite Senkung
Berglandschaft Caucalandensis locus und die da- zwischen dem Monte Sauccoli und Monte Vec-
kischen Caucoenses. W. Tomaschek Die alten cio, in der die Dorfer Arpaja, Forchia, Ari-
Thraker II 290. J. Jung Romer und Romanen enzo und S. Maria a Vico liegen. Durch diese
in den Donaulandern 2 118, 1; Fasten der Pro- ging im Altertum die Via Appia, deren Station
vinz Dakien 154, 8 und Mitt, des Instituts f. ad Novas dem modernen Dorfe S. Maria a Vico
Osterr. Geschichtsf., Erganzungsband IV 4, 5. entsprochen haben muss und von der mehrere
Ruggiero Dizion. epigr. s. Alutus. [Patsch.] Meilensteine bei Forchia und Arpaja gefunden

Cauchi s. Chauci. sind (CIL 1X5982—5993). An der Ostseite des

Canchius s. Gabinius Secundus. Thales fuhrto die Appia sfldlich von Montes-
Cauci, hibermsches Volk bei Ptolemaios (H 50 archio fiber steile BerghOhen (in kurzerer und

2, 8) , an der Ostkiiste Irlands, beim jetzigen mehr nSrdlicher Linie als die moderne Strasse, s.

Flusse Boyen angesetzt: doch sind die Wohnsitze die Beschreibung des Holstenius bei Nissen
ebenso wie ihre Abstammung von den germani- Rh. Mus. XXV 10) in das Thai des Corvo, eines

sehen Chauci (s. K. Muller zu Ptol.) ganz un- Zuflusses des Calore, und weiter nach Benevent.
sicher. [Hiibner.] Einen dritten Zugang hat das Thai von Norden,

Caucidius. 1) L. Mummius Niger Q. Va- wo der zum Volturno fliessende Fiume Isclero das
lerius Vegetas Severinus Caucidius Tertullus s. enge Felsthal von Mojano und S. Agata dei Goti
Mummius. (Saticula) durchfliesst. Den Ort der Einschlies-

2) P. Vigellius Raius Plarius Saturninus Atilius sung schildert Livius so (IX 2, 6ff.): saltus duo
Braduanus Caucidius Tertullus s. Vigellius. QOalti angusti siltosique sunt, montibus circa per-

3) Appia Annia Regilla Atilia Caucidia Ter- petuis inter se iwicti. laeet inter eos satis
tulla s. o. Annius Nr. 125. [Groag.] patens clausus in medio campus herbidus aquo-

Caueoenses, ein dakischer Stamm (Ptolem. susque, per quern inedium iter est. Sed ante-

Dn 8, 5 Kavxorjvoioi), dessen Name von dem Vor- quam venias ad eum , intrandae primae angu-
orte des Gaues abgeleitet wurde. Seine Wohn- stiae sunt, et aut eadem qua te insinuaveris retro

sitze sind unbekannt, doch diirften 8ie mit dem viarepetenda aut, si ire porro pergas, per alium
bei Ammian. Marcell. XXXI 4, 13 erwahnten Cau- saltum artiorem inpeditioremque evadendum. In
calandensis locus (s. d.) im Quellgebiete der eum campum via alia per cavam rupem Bo-
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mani demisso agmine cum ad alias angitstias

protinus pergerent, saeptas deieetu arborum saoco-

rumque ingentium obiaeentem molem invenere.

Cum fraus hostilis apparuisset, praesidium
etiam in sunimo saltu cotispicilur .... cilati

inde retro qua venerunt pergunt repetere viam :

earn quoqite clausam stta obiee armisque in-
veniunt. Da das rOmische Heer vor der Kata-
strophe bei Calatia stand, und die Consuln die

Absicht gehabt hatten, auf dem klirzesten Wege
auf das augeblicli bedrohte Luceria loszumar-

schieren, mussen sie den Weg iiber Benevent, das

tfj

12 mp. jenseits Caudium liegt, zu wahlen beab-
sichtigt haben, das Ausgangsdefile' muss also der
Sstlich von Montesarchio in das Thai des Corvo
fuhrende Pass sein. Zweifelhaft bleibt, welches
der Eingangspass gewesen sein kfinne, und ob
die Katastrophe innerhalb desselben oder im Thale 30
von Caudium stattgefunden habe. Die alteren

Gelehrten nehmen fast durchweg das erstere

an. Daniele (auf dessen Ansatze Cocchia
vollig zuriickkommt) halt das Thai von Arpaja,
Gandy (bei Keppel Craven. A tour through
the southern provinces of the kingdom of Naples,

1821 p. 16f.) das von Mojano fiir den Ort der
Einschliessung. Dagegen wcndet K i s s e n mit
Kecht ein , dass fiir ein Heer von 40 000 Mann
weder in dem Defile von Arpaja (das auch von 40
keinem Flusse durchstrOmt wird), noch in dem
von Mojano Platz gewesen sein kOnne. Vielmehr
ist der campus satis patens das Thai von Cau-
dium selbst, die cava rupes ist das Defile von
Mojano, die alterae augustiae der ins Sabatothal
iiberfiihrende Pass. Wenn auch der Name der
furculae Caudinae nachweislich im Mittelalter

an dem Pass von Arpaja gehaftet hat, kann der-

selbe doch keinenfalls der Ort der Katastrophe sein.

Die altere Litteratur (Daniele Le forche 50
Caudine illustrate, Neapel 1778 und 1811. Bar-
tolini Viaggio da Napoli alle forche Caudine,
Neapel 1827J ist entbehrlich neben der trefflichen

Darlegung N i s s e n s (der caudinische Frieden,
Rh. Mus. XXV 1870, 1—65 bes. 4f.); die neueste
Behandlung durch E. Cocchia (I Romani alle

forche Caudine, Memorie della K. Accademia di

Napoli XIV 33—73, mit ungeniigender Karte und
einigen Localnotizen) fordert die Frage nicht.

[Hiilsen.] 60
Caudini, ein Stamm der Sanmiten mit dera

Hauptort Caudium, von deren Besiegung der Con-
sul Lentulus im J. 275 v. Chr. den Beinamen
Catidinus annahm (vgL Mommsen Rom. For-
schungen II 295). Die Samnites Caudini er-

scheinen bei Liv. XXIII 41, 13 coordiniert mit
den Birpini; doch ist ihr Gebiet nicht mit Sieher-
heit abzugrenzen. Vgl. noch Liv. XXIV 20, 4.

Veil. II 1, 5. Auch die Aavvioi, welche Polyb.
Ill 91 ostlich von Nola erwahnt, sind ohne Zweifel
die KavStvoi. In spaterer Zeit geriet der Name
in Vergessenheit; die Caudini bei Plin. Ill 105
sind nur die Einwohner von Caudium, welches er
unter den Hirpinorum oppida aufzahlt.

[Hiilsen.]

Caudium (Plin. Ill 105; griech. Kavdior,
wofflr bei Ptol. Ill 1, 67 verderbt Klov8iov) r

Stadt in Samnium zwischen Benevent und Capua,
vielleicht ursprtinglich Hauptort der Caudini (s.

d.) ; in rCmischer Zeit, abgesehen von der Nieder-
lage des Heeres in den furculae Caudinae (s. d.),

fast nur genannt als Station der Via Appia (Horat.

sat. I 5, 51. Strab. V 249. VI 283. Itin. Ant.
Ill; Hieros. 610. Tab. Peut. Geogr. Eav. IV 33
p. 276 P.). Aus dem Liber colon. 282 erfahren

wir, dass Augustus das Stadtgebiet der Colonie
Benevent attribuierte (vgl. CIL IX 2165, Dedication
an Septiniius Severus von der colonia Beneventum
. . . in territorio suo quod cingit etiam Caudi-
norum civitatem muro tenus), nachdem der Acker
an Veteranen (von der legio XXX: CIL IX 2167)
assigniert war. Die Stadt scheint Municipium
gewesen zu sein (ein ffllvir quinq. Caudi CIL
X 1572. 1573, spatestens aus augustischer Zeit);

sie gehorte zur Tribus Falema (Kubitschek
Imperium Romanum tributim discriptum 40). Der
Name C. verschwindet seit dem 9. Jhdt.; an der

Stelle von C. liegt das moderne Montesarchio
(Kiepert im CIL IX p. 673). Lateinische In-

schriften daher CIL IX 2161—2193. 6293. 6294.

Ephem. epigr. VIII 815. [Hulsen.]

Cavea (von cams), ein ringsumscblossener
hohler Raum; insbesondere der Zuschauerraum
des Theaters, vgl. Plant. Trucul. 931; Amphitr.
prol. 65f. Lucret. IV 76. Cic. LaeL 24. Liv.

XXXIV 54. Cicero stellt de leg. O 15 circus
und cavea als die Schauhauser der gymnischen und
musischen Spiele einander gegenuber. Doch bleibt

der Ausdruck c. bei Dichtern nicht auf das ske-

nische Theater beschrankt, vgl. Verg. Aen. V 340.

VIII 638, bei spateren Schriftstellern wird c. auch
vom Amphitheater gesagt.

1805 Cavellio Caupona 1806

C. kann in dem rOmischen Theater der ent-

wickelten Form den ganzen Zuschauerraum ein-

schliesslich der den Senatoren reservierten Or-

chestra (s. d.) und der XIV gradus , die den

Rittern bcstimmt sind (Mommscn R(Sm. Staats-

Techt III 519f.) bezeichnen, vorzugsweise versteht

man darunter den ansteigenden Zuschauerraum
allein, vgl. Serv. Aen. V 340: cavea consessus

est populi. Die obersten Sitzreihen, die von dem
niedersten Volk eingenommen wurden, werden
als summa oder ultima c. bezeichnet, vgl. Cic.

senect. 14 : Turpione Ambivio rnagis delectatur

qui in prima cavea spectat, deleetatur tarnen

etiam, qui in ultima. Senec. tranq. animi 11,

8 : verba ad summam eaveam spectantia. Eine

strenge Scheidung der Zuschauerplatze hat Au-

gustus durchgefuhrt , vgl. Suet. Aug. 44: san-

xitque, ne quis puMatorum media cavea sederet,

die Frauen wurden in die obersten Reihen ver-

wiesen, Ob media cavea als der officielle Name
des mittleren Stockwerks aufzufassen ist, ist frei-

lich zweifelhaft, vgl. Hiibner Ann. d. Inst. 1856,

57. Doch war durch die Umgange, praecinctiones,

diaZwfiaxa (s. d.), eine solche Gliederung von vorn-

herein gegeben, vgl. Stat. silv. 16, 28: eaveas

per omnes. Weiteres iiber die Einteilung des

Zuschauerraumes s. Theater. [Reiseh.]

Cavellio s. Cabellio.

Cavere bedeutet vielfach soviel wie Sicherheit

bestellen, insbesondere cautionem exponere, s. C au-

tio. Sueton. Oct. 41 ; Calig. 12. Dig. XXIV 3,

49 pr. Die Entgegennahme der Sicherstellung

heisst cavere ab aliquo, Cic. Verr. act. II, II 55;

Brat. 18, vgl. auch iiber das cavere praedibus

praediisque Karlowa ROm. Rechtsgesch. II 47.

59, eine Caution zur Sicherung der Staatsforde-

rungen gegen einzelne. Varro 1. 1. V 40. Momm-
sen Stadtrechte von Salpensa und Malaca 471.

Eivier Untersuchungen iiber die cautio praedi-

bus praediisque 1863.

Als eine Hauptberufsthatigkeit der Juristen

bezeichnet cavere die Rechtsconsulenz, die Nach-
teilen vorbeugt, insbesondere die mit ihr ver-

bundene Abfassung von Cautionsurkunden. Cic.

de orat. I 212; pro Mur. 27.

Litteratur: v. Jhering Geist des rom. Rechtes

II 2* 416ff. 580ff. Jors Geschichte der romischen

Rechtswissenschaft I 199ff. [Leonhard.]

Caverim s. Chaberos.
Caviares hostiae, eine nur aus Fest. ep.

p. 57 bekannte rOmische Opferhandlung, die alle

vier Jahre von den Pontifices vollzogen wurde:

caviares hostiae dieebantur, quod caviar (so Sca-
liger, caviae Hs.) pars hostiae {id est pars ho-

stiae Hs.) eauda tenus dicitur et ponebatur in

saerificio pro collegio pontificum quinto quoque

anno. [Wissowa.]

Caviclum, in Hispania ulterior, Station der

rOmischen Strasse an der Sudkuste zwischen Sexi

(s. d.) und Maenuba (s. d.) naeh dem Itin. Ant.

405, 4. Die Lage, etwa bei dem Turin von Ca-

laturcos, am Flusse Miel (Guerra Discurso a

Saavedra 91) ist nicht genauer ermittelt. Calecula

(s. d.) ist verschieden davon. [Hiibner.]

Cavieretium, eine zum Teil von dalmatini-

schen Pirustern bewohnte Ortschaft im dakischen

Golddistricte bei Albumus maior (Verespatak;

CIL ni p. 936 C. VI vom. J. 139 .... de, Dasio

Verxonis Pirusta ex Kaviereti[o]). Vgl. CIL
III p. 213. 921. J. Jung ROmer und Romanen
in den DonaulandernS 107 und Fasten der Pro-

vinz Dakien 162. [Patsch.]

Cavii, Volk in Illyricn, s. Kauioi.
Cavilunnum s. Cabillonum.
Caviones s. Chaibones.
Cauleces (?),-spanische Gottheit auf einer aus

Gallaecia stammenden Inschrift, deren Uberliefe-

10 rung nicht sicher ist, CIL II 2551. Vgl. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Caulius. P. Calpurnius Macer Caulius Rufus

s. Calpurnius Nr. 53.

Caum, in Hispania citerior, Station der rOmi-

schen Strasse von Asturica nach Caesaraugusta
(Itin. Ant. 451, 6), zwischen Osca und Herda,

etwa bei Ilche und Berbegal, auf der Strasse von

Huesca nach Monzon (Guerra Discurso a Saave-

dra 91). Vgl. Gaius mons. [Hiibner.]

20 Caum atis, Station auf dem Wege von Perse-

polis nach Rana in Gedrosia, XX (Parasangen)

hinter Areiotis oder Archedotis, X vor Aradarurn,

Tab. Peut. und Geogr. Rav. p. 43, 14, wo sich

ein westlicher Seitenweg nach Fasca und Pasate,

d. i. Pasa anschliesst. Areiotis lag am Mittel-

lauf des Harai-rud oder Hali-rfl im karmanischen

Gau Rudbar, Reobar des Marco Polo, Aradarurn

vielleicht bei Lader westlich von Banpur; dann
fallt C, etwa von xavfia abzuleiten, wenn nicht

30 aus arischem kaumant ,Kargheit besitzend, steril',

in die heisse Sumpfebene von Gezm6rian, worin

sich der Hali-rii verliert, und zwar an das Siid-

ende der Pariz-kette, durch welche sich bei dem
Kegel Mil-i-Ferhad ein Seitenweg nach Norden
gegen Bemm in Narmasir emporwindet; ein ara-

bisches und ein modernes Itinerar verzeichnen

in gleicher Lage eine Station Kohistan ; vgl. S.-Ber.

Akad. Wien CII 175—199. [Tomaschek.]

Caumestes mons, jener Teil des Imavos,

40 worin einerseits der Fluss Oxos, anderseits der

Ganges und Sygaton in mannigfachen Windungen
entspringen sollen, Iul. Honorius und Ethicus p. 27f.

und 75 Riese. Nach den mythischen Vorstellungen

der Inder wird der Meru von den Quellen des Vanksu,

Sindhu, der Ganga und Cita. umflossen, bevor diese

Strome nach verschiedenen Richtungen abfliessen

;

die gemeinsame Quelle liegt im .kalten' See Ana-
vatapta , d. i. der Drachensee im Pamir. Der
Name C. erinnert an die ogetvi] Kcj/LinSwv (s. d.),

50 kann aber auch fiir eine starke Entstellung aus

Himavat gelten ; in der Persis gab es einen Dorfer-

bezirk Katfiaarog (s. d.). [Tomaschek.]

Caunaravi (Var. Gauranani), ein Volk im sud-

Sstlichen Arabien (Plin. VI 159). Nach Sprenger
(Alte Geogr. 92) unweit Aden, was kaum richtig ist

(s. Athene Nr. 1). Indessen stimmt Glaser
(Skizze 162) Sprenger zu. Von den Namen Cau-

naravi sagt Plinius: quod significat ,ditissimos

armento'. [D. H. Mflller.]

60 C'aunius. T. Caunius Priscus, Legat von Nu-
midien, Consul designatus, Gemahl der Vera,

Vater des Finninus und der Prisca (CIL VIII

2583. 2588 Lambaesis). Bezieht sich auch die

Inschrift CIL Vin 2697 (Lambaesis), wie Renier
vermutet, auf C, so bekleidete er die Legation

im J. 186 n. Chr. [Groag.]

Caupona, sowohl eine Herberge zum Ubernach-

ten und eaupo, copo der Wirt derselben (Cic. de div.
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I 57; de inv. II 14; in Pis. 53. Dig. IV 9, 1—6
und Ofter, s. Wirtshauser) als eine Schenkwirt-
sehaft bezw. der Inhaber derselben, Dig. XXXIII
7, 13. XXIII 2, 43 , von der popina so unter-
schieden, dass diese mehr Speisewirtsehaft ist.

wahrend an dem Namen C. (wie an xauzijkos Plat.
Gorg. 518 c) voi allem die Vorstellung des Wein-
handels haftet. Buecheler Carm. epigr. 930
(Wandinschr. aus Pompeii). Martial. I 56. II 48,
aus welchen Stellen auch hervorgeht, dass die Co-
pones in dem Rufe standen, den Wein mit Wasser
zu falschen, wie sie iiberhaupt iibel beleumdet
waren, Hor. sat. II, 29, 5, 4. Da aber, wie in
den Popinae Wein (Plaut. Poen. 835. Cic. pro
Mil. 65), so in den C. Speisen zu haben waren
(Dig. XXXIII 7, 13), so ist eine Grenze zwischen
beiden nicht zu Ziehen und kCnnen beide hier ge-
meinsam behandelt werden. Beides heisst griechisch
x(mt]Xetov. Dergleichen Locale, in alterer Zeit
nur von den niederen Klassen besucht (fur Griechen-
land Isocr. VII 49) und demgemass einfach —
ihre Unreinlichkeit und die schlechte Gesellschaft
in ihnen wird Ofter hervorgehoben , Hor. sat. II
4, 62; ep. I 14, 21. Iuv. 8, 172 — dienten gegen
Ende der Republik und wohl schon friiher den
Schwelgereien aucb reicher Leute ; luxuria popi-
nalis, Apul. met. VIII 1; vgl. Cic. in Pis. 13.
Catull. 37, 1. Suet.gramm. 15. Iuv. 8, 158. Martial.
V 70. Die ersten Kaiser suchtendies zu bekampfen,
indem sie ihnen nur den Verkauf der einfachsten
Speisen — Kraut und Hulsenfrlichte, kein Fleisch— gestatteten; so Tiberius (Suet. 34), Claudius
(Cass. Dio LX 7, 7), Nero (Suet. 16), Vespasian
(Cass. Dio LXII 14, 2), vergeblich, wie die hauflge
Wiederholung beweist. In einfacheren C. sass man
auf Stuhlen (sellariolae popinae Martial. V 70, 3),
doch fehlte es nicht an besser eingerichteten, in
denen man auf dem Lectus lag, Copa 6. Iuv. VIII
173. Himfig waren die C. mit Bordellwirtschaft
verbunden, Dig. XXIII 2, 43, 9; lebhaft werden
die

_
in einer besseren C. gebotenen Genusse ge-

schildert in der ps.-vergilischen Copa. In Pompeii
sind C. in grosser Zahl erhalten, darunter eine
(Reg. I ins. 2 nr. 24) durch die schon citierte
Inschrift als solche bezeugt. Dass sie auch Speise-
wirtsehaft war, beweisen die gemauerten Speise-
betten im Garten und mehrere Speisezinimer, Bull,
d. Inst. 1874, 252. Eine andere ebendaselbs (Reg.
IX ins. 5 nr. 16. Bull, i Inst. 1879, 209) besteht
aus einem Atrium, zwei Speisezimmern, einer Kiiche
und einer Kammer, deren obscoene Malereien keinen
Zweifel lassen, dass sie der Prostitution diente,
zahlreiche andere aus einem auf die Strasse ge-
Offneten Laden mit einem oder zwei Hinterzimmern.
Beistehend Grnndriss einer besonders charakte-
ristischen C. (Keg. VI ins. 10 nr. 1): a ist der
Laden, mit Verkaufstisch 1 und Herd 2, b ein
Speisezimmer mit besonderem Eingang von der
Strasse; die Wandmalereien zeigen die Gaste,
wie sie auf Stuhlen sitzend essen . trinken und
Wtirfel spielen (Helbig Wandgem. 1504f., eine
dieser Scenen auch beiBecker-Goll Gallus m
43), ausserdem einen auf einem Wagen ruhenden
Schlauch, aus dem der Wein in Amphoren ge-
fiillt wird (Helbig 1487). Letztere Darstellung
ist wiederholt in dem Durchgangsraume c (mit
Thiir in das Innere des Hauses), daneben der
Transport des Schlauches auf dem Wasren (Hel-

big 1486. 1488). In d erweckt der erotisohe Cha-
rakter der Wandmalereien (fischende Aphrodite,
Polyphem und Galatea, Helbig 353. 1044) den

10
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Verdacht, dass dieser Raum der Prostitution diente.
Becker-Goll Gallus IH 37. Marquardt Pri-
vate 469. Daremberg-Saglio Diet. d. Ant.
I 973. [Man.]

Caura, Stadt in Hispania ulterior, am rechten
Ufer des Baetis slidlicb von Hispalis, zwischen

30 Orippo (s. d.) und Siarum (s. d.), nur von Plinius
genannt (III 11 nach Varro), jetzt Coria. Es schlug
Miinzen, die ausser dem iiblichen behelmten Kopf
einen besonderen Fisch (gadus) zeigen, wie sie der
grosse Strom lieferte, und die Aufschrift Caura
(Mon. ling. Iber. nr. 170). [Hiibner.]

Caurlum, Stadt der Vettonen in Lusitanien,
von Plinius nach den alphabetischen Listen des
Agrippa und Augustus erwahnt (Cauremes IV
118), von Ptolemaios den Lusitanern zugeteilt

40(11 5, 6), alter Bischofssitz , daher in Concilien-
unterschriften des 7. Jhdts. oft genannt (z. B. vom
J. 648 Mansi X 512 B und sonst), jetzt Coria
am Alagon mit alten Mauern und Thoren (OIL
II p. 96, 826) und Inschriften, in denen verschie-
dene Caurienses genannt werden (CIL II 766
'770. 802). Reiter der ala Vettonum, die als
cives Hispani Caurienses bezeichnet werden, sind
in britannischen Inschriften genannt (CIL VII 52.
Ephem. epigr. IV 670). [Hiibner.]

50 Caiirus (Corus), der Nordwestwind oder auch
Westnordwest, da er ab oceasu solstitiali (Plin
n. h. II 119. XVIH 338. Senec. n. qu. V 16, 5)
weht, d. i. von der Gegend des Horizontes her,
wo die Sonne zur Zeit des Sommersolstitiums
untergeht (vgl. o. S. 721). Dieser Wind, dessen
Name bei Lucrez (VI 135) zum erstenmale vor-
kommt, wird vielfach identificiert mit dem griechi-
schen dgysar^; (Gell. II 22), obwohl das Se-
neca a. a. O. missbilligt. Auf einem groben Ver-

60 sehen beruht es, wenn Gellius (a. a. O.) und Galen
(XVI 406) an einer Stelle den caurus-&QyeoT>'/s
nacb Sfidwest oder Sfidsiidwest verlegen (Kaibel
Henn. XX 592. 602. 613). Obwohl Vitruv (I 6
p. 25 Rose) corus ausdriicklich als eine Nebenform
fur caurus bezeichnet, kommen doch in seiner
24strichigen Windtafel beide Xamenformen neben-
einander als Bezeichnung von zwei verschiedenen
Winden vor.

1809 Causa Causa 1810

Seinem Charakter nach wird der C. als un-
gestiim und reissend bezeichnet (Senec. a. a. O.),

er ist ferner von austrocknender Wirkung und
bringt Kiilte (Plin. n. h. H 126. XVIII 338f.

Verg. Georg. Ill 356). [Haehler.]

Causa bedeutet im rOmischen Privatrecht ins-

besondere 1) einen rechtlich wichtigen Sachver-
halt. Dig. L 16, 23 ret appellatiotie et causae
et iura continentur. Darauf beruht die hauflge
Wendung causa cognita, d. h. nach vorheriger
Untersuchung der Sachlage. Dig, LTI 3, 13. 40 pr.

XLI 2, 2, 23 in fine. Gai. IV 118 und sonst viel-

fach (vgl. hieriiber Pernice Zeitschrift der Sa-
vignystiftung, Rom. Abt. XIV 144). Daher be-
zeichnet causa sehr haufig die Processsache, so Dig.
IH 3, 14 und an vielen andem Stellen, insbe-

sondere in der Wendung causa eadere (s. d.) oder
causa maior bezw. minor (vgl. Puchta-Kriiger
Inst. HO 520 § 171 d). Causa bedeutet dem-
nach auch zuweilen so viel wie casus, vgl. Dig.
XX 2 rubr. : in quibus eausis pignus vel hypo-
theea tacite eontrahitur. Auch die omnis causa
rei, die in wichtigen Fallen neben der Sache selbst

einem Anspruchsberechtigten herausgegeben wer-
den muss (Dig. XII 1, 31 pr.), z. B. entgangene
Fruchte und dergl., bestimmt sich nach einem
bisherigen Sachverhalte, der dem Klager nach-
teilig war und fiir den Schadenersatz zu leisten

ist. Dig. VI 1, 20: ut et causa rei restituatwr,

id est ut omne habeat petitor, quod habiturus
ford, si eo tempore, quo iudieium accipiebatur,
restitutus Mi homo fuisset. Dig. XXH 1 rubr.

Auf einen Sachverhalt deuten unter anderen
auch hin Gai. I 138. Dig. I 8, 6 pr. IV 5, 3,

1. XVHI 1, 67; vgl. auch die causa tigni (d. i.

die Thatsache ernes vorhandenen Balkens), Dig.
VIII 2, 20 pr. In gleichem Sinne heisst die milde
Stiftung pia causa, Cod. I 2, 19, da eine solche

auf einem Sachverhalte, einer Vermfigensverwal-
tung zu einem festgesetzten Zwecke, beruht (vgl.

Pernice Labeo I 254ff.). Ausserdem bedeutet
C. 2) eine rechtlich bedeutsame Ursache, also

ein Ereignis oder ein Thatbestand, durch den die

Entstehung oder die Fortdauer einer bestimmten
Sachlage oder ein bestimmtes Ereignis hervor-

gerufen wird. Dieser einfache Grundbegriff kehrt
in mannigfachen Wendungen wieder. So gehort
zu den Ursachen eines Sachverhaltes die causa
possessionis Dig. XLI 2, 3, 4, d. i. die Vorge-
schichte eines Besitzerwerbes , von der abhangt,

ob jemand eine Sache im eigenen oder freinden

Namen besitzt. Dig. XLI 2, 3, 19: Nemo sibi

causam possessionis mutare potest, vgl. hierzu

Karlowa Remische Rechtsgeschichte II 312ff.

331ff. Zu den Ursachen rechtlicher Folgen ge-

horcn die causae dominii adquirendi Dig. XLI
2, 10, 5 (vgl. hierzu iiber die causa adiecta und
causa supervenims Dernburg Pandekten 5 1360
§ 151, 3) und die causae ex quibus obligationes

naseuntur Inst. I 21 pr. Eine besondere Art
dieser Erwerbsursachen sind die causae lucratwae,
s. Concursus ditarum causarum hwrativarum
und Karlowa Rom. Rechtsgeschichte II 402.

Zu den rechtlich wichtigen Ursachen, die nicht

sowohl die Entstehung als vielmehr den Fortbe-
stand von Rechten nach sich Ziehen, gehort die

perpetua causa, die eine Grunddienstbarkeit haben
muss, d. h. ein dauerndes oder immer wieder-

kehrendes Bedurfnis, dem sie dient (Dig. VIII
2, 28. VIH 1, 15 pr. Weber Ztschr. der Savigny-
stiftung, Rom. Abt. XIV 290), ferner die pignoris
causa, d. i. eine noch nicht oder doch noch nicht
vOllig befriedigte Hauptscliuld, fur die das Pfand
haftet, Dig. XXI 2, 65.

Unter den rechtlich wichtigen Ursachen ein-

zelner Ereignisse sind von besonderer Wichtigkeit
die causae der Verausserungs- und Verpflichtungs-

lOgeschafte {causae alienandi, Karlowa ROm.
Rechtsgeschichte II 417ff., oder sese obligawK)
z. B. die causa traditionis Dig. XLI 1, 31 pr.

oder promissionis XXLT 3, 25, 4. Es ist hierbei
in der Regel nieht an alle Thatsachen gedacht,
die das Verausserungs- und Verpflichtungsgeschaft
nach sich gezogen haben. Nur ausnahmsweise
heisst auch der rechtlich unerhebliche Beweggrund
C, z. B. Inst. II 20, 31. In der Regel bedeutet
causa bei Verausserungen und Versprechen nur

20 den rechtlich wichtigen Beweggrund , namlich
eine solche Voraussetzung, von deren Vorhanden-
sein, Eintritt oder Fortdauer der Urheber des
Rechtsgeschaftes den Eintritt oder den Fortbe-
stand der Geschaftsfolgen ausdriicklich oder still-

schweigend abhangig macht. Dahin geh6rt nament-
lich eine Bestimmung daruber, ob ohne Entgelt
oder gegen ein bestimmtes Entgelt die Verausse-
rung oder Verpflichtung wirksam werden soil,

z. B. die causa donationis. Dig. XXXIX 5, 2,

30 7. Manche Rechtsgeschafte, z. B. der Kauf, setzen
bei ihrem Abschlusse eine Ausserung (Iber die

C. der ubernommenen Verpflichtung oder bewirk-
ten Verausserung voraus, andere, die sog. abstrac-

ten Geschafte, sind auch ohne den Nachweis einer

derartigen Ausserung giiltig und verbindlich, s.

Mancipatio und Stipulatio, Wo eine causa
alienationis sive promissionis erklart ist, da
bildet sie mit dem Verausserungs- und Verpflich-

tungsact'e selbst zusammen die causa adquirendi
40 fur den andern Teil, dem ein Rechtserwerb zu-

gedacht ist. Darum kSnnen sich aus ihr Mangel
eines solchen Rechtserwerbs ergeben, um deren
willen er ganz oder teihveise riickgangig gemacht
werden kann. Ein solcher Rechtserwerb, wie
jeder andere, dessen rechtliche UTsache mangel-
haft ist, heisst sine causa und die Klagen, die sich

gegen seine Folgen kehren, sind die condictiones

sine causa, Dig. XII 4—7.

Die Bedeutung der Ursache oder der Veran-
50 lassung eines rechtlich wichtigen Ereignisseskommt

dem Worte C. auch sonst noch mehrfach zu. So
ist z. B. die utilis actio ex causa interdicU (Inst.

IV 15, 8) ein Anspruch, der auf Grund der that-

sachlichen Vorbedingungen eines Interdictes ge-

geben wurde, auch ohne dass ein Interdict erfolgte,

s. Interdictum. Wo iiberhaupt ein Recbts-
mittel von besondern Voraussetzungen abhing, da
hiess der Inbegriif dieser Voraussetzungen causa
oder auch iusta causa ; vgl. Dig. IV 6, 1, 1. Gai.

601 38. 192 [magna causa) und sonst, auch Dig.
in 3, 45 pr.

Litteratur: Bahr Die Anerkennung als Ver-

pflichtungsgrund2 33ff. Windscheid Die Lehre
von der Voraussetzung 1850. Schlossmann Zur
Lehre von der causa obligatorischer Vertrage 1860.
Lotmar Uber causa im rOmischen Recht. Miln-

chen 1875; Fortsetzung von Brinz Pandekten IV
239ff. Karlowa ROm. Rechtsgeschichte II 761ff.
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Leonhard Der Irrtum bei nichtigeu Geschaften

1243,2. Petersen Loftet og dats, causa, Kjo-

benhavn 1896. Weitere Litteratur s. bei Wind-
scheid Pandekten I § 97, 1 Anm. 1. II § 318

Anm. [Leonhard.]

Causa cadere heisst einen eingeklagten An-

spruch durch den Verstoss wider eine Process-

vorschrift verlieren. Es trat dies vornehmlich in

Folge einer plwpetitio ein, ein Grundsatz, der

vom spateren romischen Rechte aufgegeben wurde.

Gai. IV 53—60. Inst. IV 6, 33. Puchta-Kriiger
Inst. io 504 § 167. [Leonhard.]

Causae cognitio s. Cognitio.
Causae coniectio s. Coniectio.
Causae probatio Mess der Nachweis eines

Sachverhalts, der das fehlende rBmische Biirger-

recht zu verschaffen im stande war. Er kam in

zwei Formen tot : als causae probatio per anni-
culum und als e. p. erroris causa. Die e. p.

per anniculum stand allem Anscheine nach mit
dem Streben der Gesetzgebung nach Fortpflan-

zung der Bflrgerschaft im Zusammenhange (s.

Caelibatus). Die c. p. erroris causa war ein

besonderes Eecbtsmittel, das zum Schutze gegen
die nachteiligen Folgen eines Irrtums diente.

1) Die c. p. per anniculum bezog sich ausschliess-

lich auf die Latini Iuniani (s. d.), Freigelassene,

die nicht den Bflrgern, sondern nur etwa den
Latini coloniarii gleichstanden , Gai. I 29. Die
Lex Aelia Sentia (s. d.) erOflnete den Freigelassene,

die vor ilirem dreissigsten Lebensjahre mit der

Freiheit beschenkt worden waren und sich darum
mit dem Stande der Latini Iuniani begniigen

mussten, einen Weg zu dem fehlenden Biirger-

rechte. Um dahin zu gelangen, mussten sie zu-

nachst eine Frau heiraten, die nicht unter ihrem
Stande sein durfte, und zwar vor mindestens sieben

romischen Bilrgern als Zeugen (testations inter-

posita, quod liberorum quaerendorum causa uxo-

rem duxcrit Ulp. Ill 3). Sodann mussten sie

mit ihr ein Kind erzeugen, und dieses musste noch
nach dem Ablaufe des ersten Jahres am Leben
sein. Wurde alles dies erwiesen und von der

Obrigkeit bestatigt, so erlangte das Ehepaar und
das Kind das fehlende Biirgerrecht und damit
der Gatte die vaterliche Gewalt uber das Kind.
War bei einer solchen Ehe die Mutter eine romi-

sehe Biirgerin, so sollte das Kind den Rang eines

Burgers schon von der Geburt ab erlangen kormen,

Gai. I 30. 32, was der Senat unter Hadrian be-

stimmte. Dieses Recht der e. p. per anniculum
war durch einen Senatsschluss aus dem Consulate
des Pegasus und Pusio unter Vespasian auf alle

Latini Iuniani ausgedehnt worden. Gai. I 31.

80. Ulp. Ill 3. 2) Die c. p. erroris causa be-

zog sich auf irrtumliche Eheschliessungen unter
Personen verschiedenen Standes. Ulp. VII 4 per
errorem, contraeto matrimonio inter disparts
condicionis personas. Gai. II 142. Sie beruhte
darauf, dass nur ein iustum matrimonium infer

cives Bomanos oder ex lege Aelia Sentia mit
nachfolgender e. p. per anniculum im stande
war. den Kindern Biirgerrecht und den Gatten
eine vaterliche Gewalt zu versehaffen. Wurde die

Hoffnung auf diesen Erfolg enttauscht, weil sich

hinterher herausstellte. dass der eine der Gatten
nicht den hiezu erforderlichen und irrtiimlicher-

weise vorausgesetzten Stand hatte, so konnte

die Obrigkeit auf Grunde einer C. p. das fehlende

Biirgerrecht verleihen. Das Kind trat damit in

die Gewalt des Vaters und zerstorte dessen fruheres

Testament ebenso, als wenn es nach dessen Er-

richtung aus einer vollgiiltigen Ehe geboren war-

den ware. Peregrini dediticii (s. d.) konnten je-

doch hieraus nur far ihr Kind, nicht fur sich selbst

einen Vorteil Ziehen. Gai. I 66-71. II 142.

Von einer c. p. apud, consilium (ftinf Senatoren

10 und fiinf Equites) war auch bei der Vorprufung

von manwmissiones, die ohne dies nicht zulassig

waren, die Rede. Gai. I 38. 39. 41. Ulp. I 13.

Dig. XL 9, 7, 1.

Litteratur: Bethmann-Hollweg De causae

probatione, Berol. 1820. Zimmern Romische
Rechtsgeschichte I 779. v. Vangerow Uber die

Latini Iuniani, Marburg 1833, 163ff. Rein Rom.
Privatrechta 125.593. Puchta-Kriiger Inst, w
II 109. 387 § 218. 283 und fiber die causae

2d probatio bei Freilassungen II 92 § 213.

[Leonhard.]

Causa liberalis s. Libertas.
Causarius heisst im romischen Heere der,

welcher aus einem zureichenden Grunde (ex causa)
von der Dieiistpflicht befreit ist, so dass er in das
Heer entweder nicht eingestellt wird oder vor

Ablauf seiner Dienstzeit entlassen wixd. Die ge-

setzlichen Befreiungsgriinde, welche sich aus der
Lebensstellung oder aus persOnlichen Privilegien

30 ergeben, s. unter Vacatio militiae. Insbesondere

heisst der wegen kOrperlichen Gebrechens vom
Dienste befreite causarius (Liv. VI 6, 14. Hist.

Aug. Hadrian. 10). Daher auch causaria missio
Dig. XLIX 16, 13, 3. Mommsen St.-R. Ill 24 If.

Marquardt St.-Verw. II 383f.

[v. Domaszewski.]

Causennae^ Station der romischen Strasse

im ostlichen Bntannien von Londinium nach Lin-

dum, von dem es 26 Millien siidlich lag (Itiii.

40 Ant. 475, 2), etwa bei Ancaster zu suchen.

[Hfibner.]

Causidicus. 1) Der in der Litteratur und
in den Inschriften der Kaiserzeit nachst advocatus
(s. d.) gewfthnlichste Ausdruck fur den Sachwalter;

patronos litigatorum causidicos uominari, quod
cur quaeque facta sint expediant Apul. apol. e.

48 p. 506 Oud.; vgl. Quint, inst. or. XII 1,

25. So wiinschenswerte fliilfsmittel seine Kunst
aus der Kenntnis des Rechtes gewinnen musste,

50 so brauchte seine Vorbildung sich mit der des

iuris peritus oder pragnw.ticus (s. d.) gar nicht.

zu decken; vielmehr erscheinen Iurisprudenz und
Sachwalterschaft wiederholt in starkem Gegen-

satze (z. B. Sen. apocol. 12 ; sehr lehrreieh

illustriert die Verhaltnisse der Advocatur und der

Rechtsgelehrten Friedlander Sittengesch. I*
291 ff. 294ff.); der orator, qui non clamorem modo
suum causis sed omnia quae profutwa sunt debet

Quint, inst. XII 3, 4 ist leider selten ; wie oft

60 ist der e. auf dem juristischen Gebiete nicht be-

wandert, und ipse Utigantiwn auxiliator egebit

auxifio XII 3 , 2. Die Bezeichnung c. fur den
gewerbsmassigen Betrieb der Advocatur wechselt

auch ab mit causarum orator OIL VI 9241 (im

Hexameter), mit caitsas egi annis XXXVIII ebd.

9242 u. a. Griechiseh 8iy.oi.6yog, z. B. in den
colloq. schol. Labb. gloss. II 427 boJuev fn. bnvaoia

exazov) red 6ixo).6ya> ziutxcp (— causidicus honora-

rius) xai xoig ovvtjyogoig (— advocati) xat zip

vofiixqi (= pragtnatieus) , iva OTtovdaiozsQov sx-

dcxrfo<ootv rjp.ae. Anhangsweise sei des imitator

Ti. Caesaris Augusti gedacht, qui primum in-

oeuii causidicos kiiiiari CIL VI 488C.

2) Neben advocatus publicus, advocatus rei

publicae u. a. (s. o. Bd.I S. 439f.) erscheint auch die

Bezeichnung e. fur denjenigen, der das Interesse

einer Gemeinde vor Gericht oder Behorden als

Anwalt vertritt, z. B. ein decurio von Mailand, 10

causidic(us), quinq(uies) gratuit(o) legation(ibus)

urbicfis) et peregrinfis) pro re p. sua functfus)

CIL V 5894 oder iuveni erudito , eausidioo bis

civiftatibusj Vallimae et Equestri Mommsen
Inscr. Helv. 117 = Wilmanns Ex. 2472, also

(beidemale junge) Manner , welche das in fiinf,

bezw. zwei Fallen gethan hatten, weshalb II 4192

die provincia Hispania citerior einen Mann ehrt

:

ob causas utilitatesque publicas fideliter et con-

stanter defensas. Mehr s. bei Defensor. 20
[Kubitschek.]

Causinius. C. Causinius Schola aus Inter-

amna, Freund des P. Clodius schon im J. 692
= 62 (Cic. Milon. 46. Ascon. z. d. St. p. 43),

sein Begleiter bei der verhangnisvollen Begeg-

nung mit Milo 702 = 52 und Zeuge gegen den

Murder (Cic a. O. Ascon. p. 27. 35). Ein Frei-

gelassener dieses Mannes ist O. Causinius Scolae

I. Spinter (CIL VI 10326). [Miinzer.]

Cautes, Cautopatea. Es steht jetzt fest, 30

dass Cautes (dat. Caute und Cauti, nie Cauto

[CIL V 763 ist .Cautop. zu lesen]) und Cauto-

pates (dat. Cautopati, Kautopati, CIL VIII 2228),

die zwei Dadophoren oder Fackeltrager sind,

welche auf den Mithrasdenkmalern neben dem
stiertotenden Gott dargestellt sind (s. Mithras);
und zwar ist Cautes der Knabe mit der erhobenen,

Cautopates deT mit der gesenkten Fackel. Beide

sind auf den lateinischen Inschriften aller west-

lichen Provinzen nicht selten genannt (Rom CIL 40
VI 86. 748. 3730? Italien V 763. 765. 811?
1809. 4935. 5465. Dacien III 994 ; Suppl. 7863.

7922. Pannonien III Suppl. 10461f. 11006. 4416.

Xoricum III 4736; Suppl. 11529. Germanien

CIRh. 1413. 1467? Westd. Zeitschr. 1894, 84.

Britannien CIL VII 650. 1344 c. Rev. archeol.

1894, 402. Gallien CIL XII 1811. Spanien II

464. 1025. 5635. Africa VIII 2228), aber die

Zahl der Sculptunwrke , welche sie darstellen,

ist noch viel grosser (gesammelt: Cumont Mo- 50

numents relatifs aux myst, de Mithra 1896). Die

Etymologie der fremden Namen ist dunkel (pata

= pers. geschiitzt ? N 6 1 d e k e Korrespbl. Westd.

Ztschr. VI 87; Cautes = der Felsen ? Steuding
Roschers Lexik. I 858f.). Es ist sogar unsicher,

ob sie persischen, semitischen oder kleinasiati-

schen Ursprungs sind. Aber die Bedeutung dieses

Gottespaares lasst sich trotzdem bestimmen. Cau-

tes und Cautopates sind nur Beinamen des

Mithras (CIRh. 1413 D(eo) i(nricto) M(itkrae) 60

Cautopati, vgl. CIL III 4416. VII 650. 1344 c.

II 1025?), sie bilden mit ihm eine Art Dreieinig-

keit, den tQui'/.aaiog Ml$Qag (Dionys. Areop. epist.

7). Deshalb ist auch auf den Denkmalern ihre

Tracht immer der des Stiertoters identisch. Wie
dieser sind sie also nach der astronomischen Sym-
bolik der Mysterien die Sonne. Aber wahrend
der jugendliehe Gott den Sol invietus in seiner

vollen Kraft darstellt, versinnbildlichen die Knabea
mit der erhobenen und der gesenkten Fackel das-

Gestirn um die Zeit der Nachtgleichen , deren.

alte zodiakale Zeichen, der Stier und der Skor-

pion, ihncn beigegeberi wcrdcn (Cumont Monu-

ments nr. 8. 107. 140. 191). Andere Attribute

des Cautes (Tannenzapfen nr. 44 ; Hahn nr. 23.

84 d; Baum mitFriichten nr. 70. 106), und Cauto-

pates (Cypresse nr. 70 ; Sichel und Ahren nr. 44>
sind wohl Symbole der Fruchtbarkeit, welche die-

Sonne an den verschiedenen Augenblicken ihres-

Laufes herbeifuhrt. Dagegen deutet das Pedum
(nr. 119. 194f. 204 u. s. w., vgl. 328) auf eine nahe-

liegende Verschmelzung der DadophoTen mit Men
oder Attis, welcher ja auch in einen Sonnengott

verwandelt worden war. Vgl. Westd. Zeitschr.

Xin 1894, 84if. und Cumont Monuments reL

aux myst, de Mithra I, wo auch die altere Lit-

teratur angegeben ist. [Cumont.]

Cauthadae, kaukasisches Bergvolk im Hoch-

thai der Flusse Lagous und Opharus, Plin. VI
21. In der armenischen Geographie p. 36 Sukry

wird zwar ein osetischer Bergstamm Quthetkh

erwahnt ; vielleicht ist aber bei Plinius Cauchadae-

zu lesen, von oset. chock ,Gebirge'; im Mittel-

alter hiess ein alanischer Canton 'A%(a%ia
%
Acta

Patriarch. Cp. I 477. [Tomaschek.]

Cautio ist eine Sicherstellung gegen Ver-

mogensnachteile. Man unterscheidet die cau-

tioner nach ihrer Veranlassung und den Siche-

rungsmitteln, die sie enthalten. In erster Linie

stehen die Falle einer Cautionspflicht, die nament-

lich im Processe, insbesondere bei der Zuziehung

von Vertretern, eine grosse Rolle spielen, den frei-

willig ilbernommenen Cautionsleistungen gegen-

uber. Inst. Ill 18 pr. 3. Die rechtlich not-

wendige Caution muss zulanglich (idonea) sein.

Dig. XVII 1, 59, 6. XL 4, 50, 1. L 8, 5 pr. (3, 1).

Durch den Cauttonszwang, den der Praetor

vermittelst Ungehorsamsstrafen ausiibte, schuf er

vielfach neue Verpflichtungen, die nicht bios auf

seiner Amtsgewalt beruhten, sondern, weil er sie_

in Stipulationsform einkleiden liess, iure civili

verbindlich waren, da er dauernde gesetzliche Ver-

pflichtungen festzusetzen nicht befugt war, s.

z. B. die cautio usufruetuaria, Windscheid
Pand.7 § 204, 1. In andern Fallen schuf die C.

keine neue Forderung, sondern sicherte nur die

Durchfflhrung eines schon vorhandenen Anspruches

vor Gericht. Darauf beruht die Einteilung der

praetoriae stipulationes (Dig. XLVI 5, 1 pr.ff.)

in cautionales (d. s. anspruchbegriindende ,
ge-

wissermassen Sicherstellungen in doppelter Hin-

sicht, die einen Anspruch und dessen Durchfflhrung

zugleich gewahrleisten , vgl. Dig. XLVI 5. 1, 4:^

et seiendtim est omnes stipulat 'tones natura sut

cautionales esse: hoc enim agitur in stipidationi-

bus, ut quis caidior sit et secitrior interposita sti-

pulatione), iudiciales (die anspruchsschutzenden

im Processverfahren) and in stiptdationes commu-
nes, die beide Eigenschaften in sich vereinigen,.

d. h. einen eingeklagten Anspruch dadurch zu

schiitzen, dass sie zugleich einen neuen begrunden.

Dig. XLVI 5, 1,8: Communes sunt stipttlatio-

nes, quae fiunt iudicio sistendi causa. In einem

andern Sinne teilte man die zu Cautionszwecken

bestimmten stipulationes des Processverfahrens

ein in praetoriae, iudiciales und communes, je
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uachdem sie durch den Praetor auferlegt werden
konnten oder durch den vora Praetor ernannten
ludex oder durch einen jeden von beiden. Inst.

HI 18 pr., vgl auch Dig. II 1, 4.

Nach den Sieherstellungsmitteln zerfallen die

eautiones in a) die Cautionen durch Pfand, ea/u-

tio pigneratieia oder hypoihecaria , s. Pi gnus.
Auf sie bezieht sich Pomponius Dig. L 17, 25
plus cautionis in re est quam in persona* Trotz-

rechtes nicht tilgte, sondern nur ein Recht auf
eine Einrede fur den Schuldner begriindete. Gai.

ffl 176. Puchta-Kriiger Inst. io II 376. 380
§ 279. 280. Leonhard Inst. 436 § 134 II b.

Gautio damni infeeti war das Versprechen,

einen drohenden Schaden zu ersetzen (infectum —
nondum faetum Dig. XXXIX 2 de damno infeeto

et de suggrundis 2, 2. XXXIX 2, 7, 1). Es bezog
sich auf den Fall, dass von einem Nachbargrund-

dem haben die Romer die Pfander nicht vor den 10 stiicke her eine Gefahr, namentlich ein Ein-
Biirgen bevorzugt. Vielmehr wurden da, wo die

nuda repromissio nicht genilgte, eine Caution
durch Biirgen verlangt, Dig. XLVI 5, 3, doch
sind die Pfander mehrfach den Burgen gleichge-

steUt worden, vgl. Dig. XXXVII 6, 1, 9. XVII
1, 59, 6. Von der Vertauschung des Pfandes mit
einem andem Sicherungsmittel redet Dig. XIII
7, 9, 3. b) Die Caution durch Burgen (satis-

datio), Liv. XXII 60. Dig. Ill 3, 35, 3. XXXVII

sturz drohte, vorausgesetzt, dass diese Gefahr
nicht auf der naturlichen Beschaffenheitdes Grund-
stiickes, sondern auf einer kiinstlichen Veran-
staltung, z. B. der Beschaffenheit eines Gebaudes,
namentlich seiner Baufalligkeit, beruhte. Dig.

XXXIX 2, 24, 2. Der Bedrohte konnte hier ver-

langen, dass der Besitzer des Nachbargrundstiicks
ihm dieses einraume oder ihm Schadensersatz ver-

spreche. Dig. XXXIX 2, 9 pr. (aut cavere aid
6, 1, 9. XLVI 5, 1, 5ff. Inst. IV 11. c) Die20cam-e aedibus, quas non defendat). Ohne das
Caution durch blosses Versprechen (nuda pro
missio) in Stipulationsform (s. Stipulatio), die

sog. Verbalcaution im Gegensatze zur Kealcaution
(s. a und b), Dig. XVII 2, 63, 4. Sie sichert

den Cautionsempfiinger durch das aus ihr ent-

springende Klagerecht. Ulpianus bemerkt Dig.
XLVI 5, 1, 5 stipulationum . . praetoriarum . .

.

perpaucae sunt, quae nudam promissionem ha-
bent, wahrend Iustinian Cod. VI 38, 3 bestimmt,

war er fur derartige Schadigungen nicht ersatz-

pflichtig, da das rttniische Recht den Grundeigen-
tiimer nicht ohne weiteres dazu verpflichtete, zum
Besten der Nachbarn Ausbesserungen vorzuneh-
men, Dig. XXXIX 2, 6. Weigert sich der Grund-
stiicksherr, der Cautionspflicht zu genugen, ohne
dabei seine Sache preiszugeben, so wird der Ge-
fahrdete neben ihn eingewiesen und ist nach einiger

Zeit (cum iusta causa esse videbitur) befugt,
dass eine Cautionspflicht im Zweifel nur zu einer 30 ihn ausweisen zu lassen (Dig. a. a. O. frg. 7 pr.)

nuda promissio verbindlich machen solle, zur
Bestellung von Burgen aber nur dann, wenn dies

besonders bestimmt sei. Ist die promissio be-
urkundet, so heisst der Schuldschein, der dem
Glaubiger den Beweis des Versprechens sichert C,
s. Chirographum. Paul. sent. II 31, 32. Ill 6, 59.
Dig. II 14. 47, 1. IV 4, 40 pr. XII 1. 40 (ein

Beispiel). XX 1, 15, 1. XX 1, 20. XVI 3, 27.
Cic. Verr. 113. Suet. Oct. 98. Schulin Lehrb.

Auf Grund seines Alleinbesitzes kann dann der
Eingewiesene zum Eigentume an dem Gegenstande
der Einweisung gelangen, Dig. XXXIX 2, 5 pr.

12 (per longum tempus rem eapere, also nicht

sofort), s. Longum tempus. Dieses Verfahren,

welches ein schleuniges ist und auf dem praeto-

rischen Edicte beruht (Dig. XXXIX 2,1 und
7 pr.), bestand neben einem alteren civilrecht-

lichen Anspruehe, der aetio damni infeeti, bei
d. Gesch. des rom. B. 1889, 337 § 75. Wenn der 40 welchemwahrscheinlichzunachstuntersucht wurde,
Schuldschein die causa promittendi (s. Causa)
nicht erwahnt, so ist er eine cautio quae in-
discrete loquitur (sog. cautio indiscreta) , Dig.
XXII 3, 25, 4. Dem entsprechend heisst auch
die Quittung, die dem Empfanger den Zahlungs-
beweis sichert und gegen nochmalige Eintreibung
der Schuld schiitzt, cautio. Dig. XLVI 3, 5,

3. XLVI 3, 89 pr. 94, 3. Cod. Theod. IX 42 de
bon. proscr. c. 16. X 16 de fisei debit, c. 3. XI

ob der befiirchtete Schaden wirklich von seiten

des Nachbargrundstiickes drohte, wahrend in der
durch praetorische Drohung erzwungenen cautio
damni infeeti die Ersatzpflicht bedingungsweise
fiir diesen Fall iibernommen wurde, doch ist dies

sehr zweifelhaft. Gai. IV 31. Litteratur: Beth-
mann-HollwegCivilprocess I 204, 13. Bekker
Die Aktionen d. rOm. Civilr. I 45. Burck-
hard Die cautio damni infeeti, Fortsetzung von

1 de arm. et trib. c. 2. 19. 32. XII 6 de suscep-50 Gliicks Pandekten XXXIX 2. Lenel Edictum
tor. c. 16. d) Die Caution durch eidliches Ver-
sprechen (c. iuratoriu) wird in einigen Fallen
ausnahmsweise begehrt oder zugelassen. Inst. IV
11, 2. Cod. Xn 1. 17 pr.; vgl. Amdts Pandekten
§ 93, 3.

Litteratur: Lenel Edict, perpet. 407ff. Puch-
ta-Kruger Inst. w I § 156. 157. 168c. Leon-
hard Inst. 408. 515 § 31, VI. 171. Windscheid
Pand.7 § 134. Dem burg Pand.5 I § 167.

perpetuum 42. 299. 433. Puchta-Kruger
Inst. 10 164 § 231 (die Behauptung, dass durch
die zweite Einweisung fiir den Eingewiesenen
sogleich Eigentum erworben wurde , ist nach
den oben angefiihrten Stellen jedenfalls ungenau,
vgl. aber auch Dernburg Pandecten* I § 231,
15 und Dig. VII 1, 7, 1. XXXIX 2, 15, 33). Kar-
lowa ROm. Rechtsgeschichte II 479ff. Leon-
hard Inst. 278^3. 526 § 80 nb. 175 la; vgl.

Die wichtigsten einzelnen in den Quellen er- 60 femer fiber die Formel der Klage nach verweiger
wahnten Cautionen sind nnter ihren besondern
Namen folgende:

Cautio amplius non agi ist das Versprechen,
in Zukunft einen bestimmten Ansprueh nicht
geltend zu machen. Cic. Brut. 18; ad fam. XIII
29 ; p. Rose. Com. 35. Es hatte besondern Wert
deshalb, weil der formlose Verzicht auf einen
Ansprueh diesen nach den Grundsatzen des Civil-

ter c. damni infeeti von Pokrowski Ztschr.

der Savigny - Stiftung rom. Abt. XVI 75ff. und
dazuErman Servus vicarius, Lausanne 1896, 505.

Cautio de dolo malo, Inst. Ill 18, 1. Dig. IV
3, 7, 3, oder doli clausula war ein Zusatz zu einer

stipulatio, aus dem auf Nebenleistungen geklagt
werden konnte. Dig. XLV 1, 53 (Iulianus): Sti-

pulationes eommodissimum est ita componere,

ut quaecumque speeialiter eomprehendi possint,

contineantur , doli autem clausula ad ea perti-

neat, quae in praesentia oceurrere non possint

et ad incertos casus pertinent. Armlich Dig. XLV
1, 119 (Papinianus) und derselbe in frg. 121:

Ex ea parte cautiotiis: ,dolumque malum huic

rei promissionique abesse afuturuvnque esse sti-

pulatus est ille, spopondit ille' ineerti agetur,

s. Dolus. Auch innerhalb der cautio iudicatum
solvi kommt eine derartige clausula vor. Dig.

XLVI 7, 19 s. S. 1818. Litteratur: Brissonius
De formulis, Francofurti 1592 VI 507. 571, ferner

die bei Karlowa Rom. Rechtsgeschichte II 711,

3 Angefiihrten. Cic. de off. Ill 60 und dazu

Rein Rom. Privatrecht"2 755, 1 iiber die Ver-

mutung, dass C. Aquilius Gallus eautiones de dolo

malo aufgestellt habe.

Cautio de evictione ist die Ubernahme einer Haf-

tung von seiten eines Verkaufers fiir den Fall, dass

der Gegenstand des Kaufes dem Kaufer von einem

Dritten abgestritten werden sollte. Paul. II 17, 2.

Dig. XXI 2 de evictionibus et duplae stipulations.

Brissonius De formulis, Francofurti 1592 VI
508; s. Duplae stipulatio, Em ptio venditio,

Evictio.
Cautio defetisionis ist das Versprechen, einen

andern gegen einen Dritten zu verteidigen. Dig.

XXXII 11,21. Brissonius De formulis, Fran-

cofurti 1592 VI 572.

Cautio de lite prosequenda Nov. 112 c. 2 ist

ein spatrOmischer Rechtsschutz gegen Verschlep-

pungsgelilste des Klagers, der dem Verklagten

die Durchfiihrung der einmal angestellten Klage

zusicherte. Zur Zeit der Pandektenjnristen war
er noch iiberfliiGsig, weil damals die Klagean-

stellung den geltend gemachten Ansprueh consu-

mierte, d. h. seine nochmalige Einklagung unmog-
lich machte, s. Litis contestatio. R. Schmidt
Die Klageanderung (1888) 26, 4. Auch dem Ver-

klagten lag eine ahnliche Cautionspflicht ob. Inst.

IV 11, 2 quod iudicio permaneat usqus ad ter-

minum litis s. S. 1818 Z. 41ff.

Cautio de rato ist die Gewahrung einer Sicher-

heit dafiir, dass ein Geschaftsherr die fiir ihn

von seinem Vertreter erledigte Angelegenheit ge-

nehmigen und dadurch fiir sich selbst verbindlich

machen werde. Sie war von besonderer Bedeu-

tung bei den mittelbargn Vertretungen, bei denen

die Folgen des Geschiiftes zunachst nicht das Ver-

mOgen des Herrn beriihrten, sondern nur den Ver-

treter trafen und daher erst spater vom Herrn

iibernommen wurden. Diese Vertretung bildete

in Rom bei der Cbernahme von Verpflichtungen

und im Processverfahren die Regel, die jedoch

von Ausnahmen durchbrochen und nicht streng

festgehatten wurde (vgl. insbesondere fiber Cicero

ad Att. XVI 15 Huschke Ztschr. f. gesch. Reehts-

wissenschaft XIV 42ff.). Gai. IV 98. Dig. EQ
3, 40, 4. 43, 6. m 4, 6, 3. XXVI 7, 23. XLVI
8. Inst. IV 11, 3. Vat. frg. 333. Cod. II 12, 1

cautio ratihabilionis tunc exigitur a proeura-

tore, quotiens incertum est, an ei negotium man-
datum est. Litteratur: Lenel Ed. perpet. 81.

423. Puchta-Kriiger Inst.io I 156 besonders

v. u. dd.

Cautio de servo perseqtiendo qui in fuga est

restihtendove pretio (Inst. Ill 18, 1) war eine

cautio iudicialis. Sie bezog sich wahrscheinlich

auf den Fall, in dem ein S clave, auf dessen Aus-

lieferung geklagt war, wahrend des Eechtsstreites

dem Verklagten fortlief, und der Klager befiirchtete,

dass der Verklagte im Hinblicke auf den ihm
drohenden Processverlust die Verfolgung unter-

lassen oder dass er -den von einem dritten Be-
sitzer ihm fiir den Sclaven gezahlten Preis bei-

seite schaffen oder fiir sich behalten werde.

Gautio indemnitatis ist eine Sicherstellung

10 dafiir, dass ihr Empfanger einen bestimmten von
ihm befiirchteten Schaden nicht erleiden werde.

Gai. LI 252 (bei der Erbschaftsiibertragung). Cod.

de magistr. conveniendis V 75, 1 pr. Brissonius
De formulis, Francofurti 1592 VI 572.

Cautio iudicatum solvi ist die Sicherstellung

des Klagers dafiir, dass der Verklagte dem bevor-

stehenden Urteilsspruche genugen werde. Inst.

IV 11 pr. ut solveretur quod fuerit iudicatum.

Hierbei wurde aber dem Klager zugleich Schaden-

20 ersatz fiir alle Nachteile. die er aus unzulang-

licher Verteidigung der Sache oder aus einer Arg-

list von seiten des Gegners erleiden konnte, zu-

gesichert. Das altere Recht ging in der Fest-

setzung derartiger Caution spflichten weiter, als

das neuere, im iustinianischen Rechte sind die

durch die c. iudicatum solvi iibernommenen Pfiich*

ten zu gesetzlichen geworden, Inst. IV 11,2. Diese

C. war auch namentlich dann von Bedeutung, wenn
ein Process durch Stellvertreter gefiihrt wurde.

30 Vat. frg. 317 (vgl. iiber den Unterschied der procu-

ratores und der eognitores den Artikel Cognitor).

Cic. pro Quinct. 29. 30. 32ff. 63; in Verr. II

60. Gai. IV 88—102. Paul. I 11. Inst. IV 11,

2. IV 17, 2. Dig. XLVI 7. UI 3, 46, 2.

Litteratur: Puchta-Kruger Inst.™ I § 156

r. y. kk. 157 b. c. d. 179 d. w. ii. II § 232 i. 314

s. v. Lenel Edictum perpetuum 109. 416. Schu-

lin Lehrb. d. Gesch. d. rOm. R. 557f. 581. 595.

§ 117. 121. 124. Leonhard Inst. 502. 507

40 § 168. 169.

Cautio iudicio sisti ist die Zusicherung, sich

in einem Processverfahren als Verklagter oder

Angeklagter zu stellen. Sie schiitzte ihren Em-
pfanger gegen eine unzulangliche Processfiihrung

von der andern Seite. Gai. IV 184ff. Dig. II

11. XLVII1 5, 39 (38), 10. Auch auf die Ge-

stellung eines Sclaven bezog sich die c. iudicio-

sisli, Dig. II 11, 7, was mit der Haftung der

Herren fur die Ubetthaten der Sclaven im Zu-

50 sammenhange stand. Dig. II 9, 1. Puchta-
Kriiger Inst.io I 466 § 160 Anm. 2. Die c.

iudicio sisti hiess urspriinglich Vadimonium (s. d.),

Gai. IV 184. Sie sicherte vomehmlich am Ende
eines Termins vor dem Praetor dem Klager das

Erscheinen des Gegners im nachsten Terrain zu

;

Gai. IV 184. Ausserdem konnte der vor Gericht

Gerufcne (in ius vocatus) sich von der ihm in

den zwOlf Tafeln auferlegten Pflicht, dem Bufenden

zu folgen, durch Stellung geniigender Burgen be-

60 freien. Dig. II 6 in ius vocati ut eant aut satis

vel eautum dent, vgl. tab. I iiber alteres Recht

(Bruns FontesB 17). Endlich konnten die Par-

teien freiwillig einen Vertrag abschliessen , bei

dem sich die eine Partei der andern zur Ge-

stellung vor Gericht an einem bestimmten Tage

verpflichtete. Cic." p. Quinct. 48. Dig. XLn 4,

2 pr. 7 § 1.

War eine o. iudicio sisti gewahrt, so hafteten
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auch Dritte, die den Gestellungspflichtigen daran
Mnderten, der iibernommenen Pfiieht zu geniigen.

Dig. II 10 de eo per quern factum erit quo-
minus quis in iudioio sistat.

Litteratur : L e u « 1 Ediotum perpetuuni 54.

408. Puchta-Kruger Inst: 10 I 466f. 571 § 160.

184. Schulin Lehrb. d. Gesch. des rbm. Eechts
571 § 120.

Cautio legatorum servandorum eausa ist eine

Sicherstellung durch Burgen fur die Gewahrung 10
•eines Verm&chtnisses zu Gunsten des Vermacht-
nisnehmers. Dig. XXXVI 2 ut legatorum seu
fideieommissorum servandorum eausa caveator.

Sie ist verschieden von der C, die der Vermacht-
nisnehnier filr den Pall leisten musste, dass er

mehr empfangen haben sollte, als ihm nach der
Lex Falcidia (s. d.) zustand. Paul. HE 8, 2.

Cautio Mueiana, ist eine Sicherstellung bei

letztwilligen Zuwendungen, die es mOglich macht,
ibedingte Gaben schon vor dem Eintritte der Be- 20
dingung zu gewahren in Fallen, in denen es un-
passend ware, den Eintritt der Bedingung abzu-
warten. So namentlich dann, wenn die Gabe
davon abhangen soil, dass ihr Empfanger etwas
unterlasst (si in Capitolium nan ascenderit), den
sog. negativen Potestativbedingungen, weil der-

artige Bedingungen sich in der Kegel erst bei

dem Tode des Bedachten entscheiden konnen, also

erst in einem Augenblicke, in dem eine Zuwei-
sung an ihn keinen Zweck mehr haben wurde. 30
Dig. XXXV 1, 7 pr. 18, 79, 3. Sie riihrt von
-dem Pontifex maximus Q. Mucius Scaevola (ge-

storben 82 v. Chr.) her.

Litteratur: v. Vangerow Pandekten? II
124ff. Arndts Gesamm, jur, Schriften II 1873,
151ff. Schulin Lehrbuch der Geschichte des rO-

mischen Eechtes 97 § 30. K a r l'o w a Eom. Eechts-
:geschichte n 872ff. 137, 5. Leonhard Inst. 343

| 103 IV b. Brinz Pand.2 III 410 § 427.
Cautio ratam rem habiturum s. S. 1817 Z. 43ft'. 40
Cautio rei uxoriae war die Sicherstellung fiir

•den Riickempfanger eines rOmischen Heiratsgutes
(d.os = res uxoria), die der Ehemann als dessen
-Empfanger ihm gewahrte, s. Dos. Gellius IV 3.

Bechraann Eom. Dotalrecht 1863 I 72ff. Czy-
hlarz Das rOm. Dotalrecht 1870, 40. Karlowa
ROm. Eeehtsgeschichtell 213ff. Puchta-Kruger
Inst. io II 409 § 292.

Cautio rem pupilli vel adulescentis safaam
fore war eine Sicherstellung, die dem Vormunde 50
oblag. Dig, XLVI 6. Die im Testamente er-

nannten Vormflnder waren davon inimer befreit,

•die von der Obrigkeit bestellten in der Eegel.
Gai. I 199. 200. Inst. I 20, 3. 5. 124. Schrader
Anm. hiezu p. 120ff. 138ff. Die Obrigkeit. die

die Bestellung dieser Caution vernachlassigte,
haftete in zweiter Linie, Inst. I 24, 2. Die er-

wahnte C. gewahrte fur alle Anspruche des Bevor-
nrandeten aus dem Vormundschaftsverhaltnisse
Sicherheit. Dig. XLVI 6, 9 quod enim in tutelae 60
iudicium venit, hoc et ea stipulatione eontinetur.

Litteratur: Rudorff Das Recht der Vormund-
schaft II 1833, 213ff. Lenel Ed. perp. 253. 422.
Leonhard Inst. 239. 408 § 66. 131 VI.

Cautio restitutions ist die Sicherstellung fiir

•die Herausgabe eines Gegenstandes, vgl. Bris-
-sonius De formulis VI 183 p. 547ff.

Cautio usufruetuaria war das durch Burgen

verstarkte Versprechen, welches der Niessbraucher
dem Eigentiimer der Sache zu leisten verpflichtet

war. Es enthielt die Zusicherung einer ange-

messenen Behandlung der Sache wahrend der

Niessbraucliszuit und ihrer Herausgabe bei Jem
Ende des Niessbrauches. Brissonius De formulis

VI 185 p. 548ff. Dig. VII 9 mufructuarius quem-
admodum caveat 1 pr. Paul. sent. I 11, 2. Ill 6,

27. Inst. II 4, 2, vgl. Puchta-Kruger Inst. i»

H 285 § 255. Schulin Lehrb. d. Gesch. des

rOm. E. 403 § 84. Dernburg Pand.4 606 § 248.

WindscheidPand.7 1611. 612. 616. 622 §204,
1. 5. 206, 3. 207,4. Leonhard Inst. 291 § 84
III. [Leonhard.]

ad Cazalis, in Numidien, Station einer Strasse

von Theveste nach Thamugas, Tab. Peut. Nach
Wilmanns Vermutung (GIL VIE p. 243. 256)
Henchir Mtussa. [Dessau.]

Ceae oder Caeae, ein aus zwOlf Abteilungen,

welche 24 Stadte bewohnten, bestehendes indisches

Volk zwisehen Bukephala und der Wuste Maru,
Megasth. bei Plin. VI 77; vielleicht Ceeeae zu

lesen, Kaikaya oder KSkaya der indischen Schriften,

s. Ktjuseg. [Tomaschek.]

Ceaiius. Einen Gott diesesNamens verzeichnen

Steuding Boschers Lex. s. v. und Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. v. auf Grund der Inschrift

Orelli 1981, auf deren Lesung gar kein Verlass

ist (CIL VH 339). Nach Bruce Lapidar. septen-

trionale nr. 836 ist statt CEA1IO zu lesen OENIO.
Baxters Lesart CEANQO beruht auf Interpo-

lation. [Ihm.]

Cebenna mniis, Gebirge in Gallien, welches

die Arverner von den Helviem trennte und welches

Caesar rauh und beschwerlich , im Winter mit
6 Fuss hohem Schnee bedeckt fand (Caes. b. g.

VII 8. 56). Naher beschreibt es, die heutigen

Cevennen, Strab. II 128. Ill 146. IV 176—178.
182. 185. 187. 189. 191. 208 (to Kifiuevov Sgog,

p. 177 ex zfjg Kenixhri*;); er giebt ihm eine Aus-

dehnung von ungefahr 2000 Stadien (von den Py-

renaeen bis Lugdunum) und hebt u. a. seinen Gold-

reichtum hervor. Der Atax (s. d.), Orbis und Arau-
ris entspringen auf demselben (IV 182; vgl. Mela
II 80). Es wird ferner erwahnt (die Zeugnisse

vollstandig bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.)

von Mela II 74 Cebennicis montibus (II 80 ex

Cebennis). Lucan. I 435 Gehennas. Plin. n. h.

III 31. IV 105 [Cebenna). Suet. Caes. 25 monte
Gehenna. Ptol. II 8, 4. 11 zd Keufisva ogrj. Solin.

21, 1 (Cebennam). Avien. or. mar. 622 ed.

Holder Ciminice regio (Cemmenice Schrader,
Cemenice Mullenhoff Deutsche Altertumsk. I

193ff. Ill 176). Auson. ord. urb. nob. 102 pinea
Gaebennarum. 114 Aquitanica rura Cebennae.

Buric. epist. I 11, 1 Cevennarum. Dimensuratio
provinc. 21 R. Cebenna. Divisio orbis terr. 7, 8 R.

montibus Cebennicis (vgl. Iul. Honor, cosmogr.

23 E.). Die richtige Namensform ist nicht Ce-

venna, sondem Cebenna (= dorsum, tergum).

Gliick Kelt. Nanjen 57. Holder a. O. I Sp. 880.

Vgl. auchZeuss Die Deutschen 3. Desjardins
Geogr. de la Gaule I 104f. Dieselbe Endung in

Clavenna, Clarenna, Ravenna, Vienna u. s.

[Ihm.]

Cebrus, reenter Nebenfluss der Donau und
Grenzfluss zwisehen Moesia superior und Moesia
inferior (Ptolem. Ill 8, 2. 9, 1. 10, 1 sehreibt
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KlafiQog aotauog. Mommsen CIL III p. 1020.

263. 992. A. v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt.

XIII 153f. und CIL III p. 1445. KiepertFor-
mae orbis antiqui XVII und Lehrbuch der alten

Geographie 332, 5), jetzt noch Cibrica (Dzibrica.

W. Tomaschek Die alten Thraker I 51 und II

2. 100. F. Kanitz Donaubulgarien und der

Balkan II 346ff. 375), ohne Zweifel identisch mit

dem KeSgog xoxafiog bei Dio LI 24, an dessen

Miindung M. Licmius Crassus im J. 29 v. Chr.

die Bastarner schlug (Mommsen ROm. Gesch.

VS 12. K. Mullenhoff Hermes II 319. H.

Schiller Gesch. der rOm. Kaiserzeit I 234. A.

Furtwangler Intemiezzi 63). An seiner Ein-

miindung in die Donau lag der gleichnamige Ort

(Itin. Ant. 220 Cebro, vgl. Prokop. de aedif.

290,17. Geogr. Eav. 190, 3 Ciambron. Cod. lust.

II 4, 30 Crebro ; identisch mit Camistro der Tab.

Peut.?), der nach der Not. dign. Or. XLII 5 =
15. 32 besetzt war vom euneus equitwm scuta-

riorum, Cebro und praefectus legionis quintae

Macedonicae, Cebro. Jetzt Dzibrica, turk. Cibar

palanka (Kanitz a. a. O. 348). [Patsch.]

Cebnla, Ortsname in Ligurien, an der Strasse

von Luna nach Genua, beim Geogr. Eav. V 8

p. 337 P. ; Lage unbekannt. JHulsen.]

Ceccius. M. Ceccius Iustinus , Consul suf-

fectus am 22. November 139 n. Chr. mit C. Iu-

lius Bassus (Militardiplom , Comptes rendus de

l'aead. des inscr. XXV 1897, 333ff.). [Groag.]

Ceceaieri (?) , topische Gottheiten auf zwei

spanischen Inschriften unsicherer Lesung, CEL II

2472 Laribus Tarmucenbaeis Ceceaecis. 2597
diis Ceeeaigis. [Ihm.]

Cecylistrium, Vorgebirge westlich von Mas-

silia, Avien. or. marit. 703 Holder. Man hat

daraus Citharistium machen wollen. Mullenhoff
Deutsche Altert. I 199. [Ihm.]

Cedamusenses s. Coedamusii.
Ceder, Holz-, 61- und Harz-, Heil-, Eaucher-

Pfianze. Einer der unklarsten Begriffe des Alter-

tums. Es handelt sich um folgende Baumarten

:

I. Zehn Iuniperus-Arten: a) IP = Cypressen-

Wacholder, luniperus phoenicea L. b) IL =
Lyciseher Wacholder, luniperus Lyeia L., Abart

von IP. c) IO = Ceder- oder Stech-Wacholder,

luniperus oxycedrus L. d) IC = Gemeiner

Wacholder, luniperus communis L. e) IN =
Zwerg-Wacholder, luniperus nana L. f) IE =
Baum- oder Hoch-Wacholder, luniperus excelsa

M. Bieb. g) IS = Seve- oder Saven- oder Sade-

baum, luniperus Sabina L. h) IM = Grossfruch-

tiger Wacholder, luniperus maeroearpa Sibthorp.

i) IE = Eot-Wacholder, luniperus rufescens Link.

k) IT =r Weihrauch-Wacholder, luniperus thuri-

fera L. — II. Eine C.-Art: 1) PC = Libanon-

C, Pinus cedrus L. — III. Zwei sogenannte

Thujae: m) TA = Gegliederter Lebensbaum,
Thuia artieulata Vahl. — Callitris quadrivalvis

Vent, n) TO = Morgenlandischer Lebensbaum,
Thuia orientalis L.

Koch (die Baume und Straucher des Alten

Griechenlands 38) behandelt IP (a) und IO (c)

zusammen, weil die Griechen unter dem Namen
y.ibQog beide verwechseln, obgleich IP Schuppen-

blatter, IO stehende Nadeln habe; IP aei cy-

pressenahnlich und heisse bei Theoprast auch

agxtvftos; Homers &iov sei IP (a) oder IO (c);

Theophrast bezeichne mit ftvov TA (ra); die Li-

banon-C. PC (1) hielten sie falschlich fiir eine der

Iuniperus-Arten ; des Theophrast xedgig sei weder
IC (d) noch IN (e), die Grisebacb beide nur

in Makedonien in sehr kleiner Gestah und auf

hoheren Bergen entdeckt habe, sondem eine Zwerg-
form des IO (c); Fraas endlich irre sich, den

Hoch-Wacholder IE (f) in Griechenland gefunden

zu haben, er wachse nur in Armenien und Klein-

lOasien. Leunis (Synopsis II3 931 u. 917) sagt,

unter eedrus ysdgoc verstanden die Alten: a) PC (1)

= xedgog SsvSqov Iv SvQtq , von xew ,brennen',

weil mit dem wohlriechenden Holz gerauchert

wurde; b) 10(c); c) das C.-Holz ; d) das C.-01;

Plinius aber bezeichne mit cedrelate wohl PC (1),

mit den drei anderen C.-Arten meine er luniperus-

arten; xsd'Qog /uxgd sei iuniperus, xsSgia sei

Wacliolderharz ; der Sadebaum IS (g) sei nicht

IC (d). L e n z (Botanik der Griechen und RCmer
20 355ff.j nennt noch IM (h) und IR (i) , von den

Altgriechen wie IO (c) xsd^og benannt, wie die

Neugriechen noch jetzt IE (i) benennen; IC (d)

sei xsSgog fiixgd , IS (g) sei (Sqo&v , IE (f) sei

xiSgog SsvSqov; nur durch die haufige Verwen-

dung zum Bauen sei IE (f) so selten in Griechen-

land, d. h. auf griechischen Inseln wie Thasos.

Es wird kaum mOglich sein, diese Idontiflcierungen

zu erweisen oder zu widerlegen.

I. Die Pflanzen. 1) Theophr. h. pi. Ill 3,

30 8: evioi tag aQxevdovg Svo eivai xal tyjv pkv

ereQav dv&siv fihv axaQTiov S' elvai, rtjv 8s Srsgav

ovx av&uv fisv xagjiov 8s (pegeiv exr&vg nQO<patro-

ftevov, &gmg xal rag avxag za igiva. ovfiflaivsi

<S' ovv &grs ejtl Svo srn tov xagnov e%eiv fiovor

tovto xdv Serdgcov. zavra ftkv ovv inioxs^rsov .

—
2) Theophr. h. pi. I 9 , 3 : aslqpvkka x&v dygicov

(iazl), i/.azi] , izsvxrj , aoxsv&og, Svta, xedgog
(vgl. Ill 3, 3). Ill 3, 1 : iv Totg jisSioig ov (pvetai

ildrn, ntvxt], . . . agxsvd-og. Ill 4, 6: dipixaoxa

40 xal xizrog xal agxtv&og xal sisvxn (vgl. Ill 4, 1).

Ill 4, 5: fj agxEv&og evtavaiov i'yuv doxst (rov

xagrcov). IX 1 , 2 : f/ vygoT7jg (devdgcov xiva>v)

daxgvdjStjg yivsrai xa&djiEQ sXaxrjg , 7ievxr\g, dg-
xeifiov, xedgov, xzA. IV 1, 3: negl tag xogv-

qpag r&v ogicov xal zovg ipvxgovg xonovg §vta

lih> <pverai xal slg vipog, skdrt] Si xal agxev&og
cpiexai fiiv , ovx elg vyjog Se, xa&djieg xai szsgt

xrjv axgav KvV.rjvrjr. Caus. pi. I 21, 6 : &eguo-

xaza elvai <ft\al Mevsozcog .... Soa udJuoza iv

50 zoTg yjvzgoTg Svvaadai Siajxireiv oTov IXdxrjv, sisv-

xrjv , xedgov, agxsv&ov , xizxov ' fczl xoviov

yag ovSs xr\v ywva xfj SeQudznxt ixtueveiv. —
3) Theophr. h. pi. Hi' 12, 3f.: xedgov ol uh
tpaniv elvai. hixxi]v, xtjv fihv t.vxiav, xijv Si yoivi-

xf)V, ol Si /lovouSfj xa&djieg oi iv xfj ~ISi]. rraoo-

fiotov Si xfj agxev&(iy , diaqiigu Si fidXtoza xo>

<pv)J.o) • xo fiiv ydg xfjg xedgov oxlngbr xal ogv

xal dxavdoiSeg, xo Si rij; dgxev&ov fiakaxmttQov.

SoxeT Si xal vytrjl-otpveoxeoov elvai ij agxev&og •

60 ov /J.fjv a/./.' evioi ye ov Siatgovoi xolg dvopaaiv,

aV.' aucpa xaj.ovoi xedgcvg zilrjv xagaotjuaoiq

xeSgov 6g"i xedgov. o^wSrj 3' au<po> xal xo).v-

fj.aoy_a/.a (vielastig) xal exeozga/nfieva (knorrig)

eyovxa xd tvia ' fidU.ov S' f] uiv agxevdog t/ti

ficxgdv xal xvxvijv xal Star xoxfj rayv OTj^o/Liivtp;

r) Si xiboog xd xf.eTaxov eyxdgStov (Kernholz) xal

aoa.-zig, iov&goxdgdia S' a/uyco. xal fj per xrjg

xeSgov evcoStjg , rj Si xijg sxegag ov. xagjid; S'
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[lev zijg xsSgov k~av&dg ,
jivqtov fisys&og ?xcov, bedeuten, ist allgemein angenommen und unwider-

svcodrj;, r)8vg iaS'lea&ai- ' 6 8k zijg agxsv&ov za leglich , auch von Theophrast ausdriicklich be-

fi'tv &XXa 6'fiotos, /ueka; 8e xai oxgvcpvbg xai monsg zeugt (nr. 3). D. Einmal wird die Frucht der
apQCdxog • 8ta/isvsi 8k slg sviavzov, el&' oxav aXXog xsSgog als g'avftdg , die der agxevdog als /usXag

sntyvfj 6 nsgiovvbg (vorjahrig) dnoninzsi. <hg 8s bezeichnet (nr. 3); nun sind aber schwarzbraun
01 sv 'AgxaSia Xsyovai, zgstg afia. xagjzovs ia%si, die Beeren des IC (d), blauschwarz die des IE (f),

zov zs mqvoivov ovuco nsxova xai zov ngonsgi- rotbraun die des 10 (c), dunkelrot die des IP (a),

aivov fjSrj xsjiova xai sSmSiftov , xai zgizov zov rot die des IR(i); nurLenz nennt die Fruchte
riov dnorpaivst (vgl. caus. pi. I 11 , 8). e<ptj 8k von IP (a) blassgelb. Rechnet man hinzu, dass
Z&Tvoog xai xofiiom zovg ogeorvjiovg (Holzfaller) 10 die Friichte langer als ein Jahr am Strauch sitzen
airy axav&eTg a/rnpw. zov 8k tpXoibv Sfimov s-xsi und die Zeit der angegebenen Farbung bei den
xvnagixzoy, zgayyzsQov 8s • glCag 8s /tarag &fi<p6- Alten nicht feststeht , so wird man an diesem
zsgai xai sjimoiaiovg. (pvovxai jxegi za aszgcbSri Beispiel die Unmoglichkeit genauerer Identifl-

xai xeifi&Qia xai xovxovg zovg zdnovg £r]zovoi. — cierung begreifen. E. Uber dvov, dvta, dvsia

4) Theophr. h. pi. I 5, 3: oi di (xav?.ol) aoaqxoi, steht nicht einmal fest, ob sie dasselbe bedeuten,
xa&dxeg xsSgov, Xtaxov, xvnagioaov. I 10, 4: ob jedes iramer dasselbe bedeutet hat, ob sie

axavdd<pvXXa sind xsvxn , nixvg, xsSgog (vgl. 1 nicht gar teilweise verkehrte Lesarten sind. Dass
10, 6). Ill 11, 2: to gvAov (r) fiTXog = die Elbe) dvov ein Baumholz, keine Species bedeute, sagt
fj sx zrjs"I8t]$ iav&bv o<p68ga xai 8/j.oiov xfj x sdgq>, Plinius (XIII 100). Dass es IP (a) oder 10 (c)

dV o xai zovg jzoyXovvzag cpaaiv eigajiaxav cog xi- 20 bei Homer, TA (m) bei Theophrast bedeute, sagt
Sgov TiaiXovvxag • ofioiov 8k xai z6v <pXowv e%eiv Koch. Ubersetzt wird es meist durch ,Lebens-
xai zfj zgaxvzrjzi xai tip xgoi/iazt zfj xs8ga>. V baum' oder Citrus. Also gehoren alle Stellen,

9, 8: aviu (sc. zrjv vygdznza zoov IgvXcov) za xs- an denen agxsvdog und iunipirus vorkommen,
8 g i v a xai an\&g wv sXaiwSrjg r) -vygoxtjg • 8C unter den Begriff Wacholder (s. d.) ; von den-

8 xai za ayaljiaza (paotv iSieiv svlozs. Ill 6, 5: jenigen aber, an denen xi8gog und cedrus steht,

htmoXijq (e^siv ztjv gi£av) xai agxev&ov xai gehoren die hieher, wo man an C. denken muss;
xe8gov. V 4, 2: acotjo; <pvan xvztaQixzog, xs- die Stellen endlich mit frvov, #vta, Msia, thuon,
figog xzX. IX 2, 3 : snot 8s <paoi xai zijv nizvv thua komnien unter citrus zur Besprechung.
xai zrjv xsSgov 8k rrjv cpoivixixrjv (mzzo- II. C.-Holz. Es diente: 1) als Baumaterial
xanxsTaftai). Heimat ist: a) III 2, 6: Cilicien 30 (olxo8of.uxrj); 2) als Schiffsbauholz (vavur/yjai/tog);

und Syrien (vgl. IV 5, 5. V 9, 8) ; b) IV 5, 2

:

3) als Stoff fur Bildsaulen, vielleicht 4) auch fur

Berge von Thracien und Phrygien. Ill 13, 7: Kisten, Truhen, Sarge (s. Wacholder). Stellen:

Von manchen Baumen giebts Zwergarten, ohv 1) Theophr. V 7, 4: olxoSofitxij (vhj) ... yJSgog
xs8gov xai cpoivixog. IV 3, 3 : GrOsse der Friichte. t'ri . . . xai agxevtiog. Verg. Georg. II 440 : ipsae
caus. pi. I 17, 6 und V 4, 4: Art der Fruchte. Caucasio steriles in vertice silvae . . . dant utile

Vgl. caus. pi. V 1 7 , 3. — 5) Theophr. h. pi. lignum . . . domibus cedrumqice cupressosque.
V 3, 7: xb 8k dvov, ol 8k ftvav xal.ovoi , nag" Vgl, Curt. V 7, 5 (Persepolis). Polyb. X 27, 10
"Afificovc xs yivszai xai sv xfj Kvgtjvaia, xr)v ftkv (Ecbatana). Plin. XVI 213 (Ephesus). Vitr. II

fiogyijv ofioiov xvjxagixxq) xai xotg xXahoig xai 9, 13 (Ephesus). Curt. VIII 10, 8: sepulcra
xois (fiXXoig xai x<p oxsXe/ec xai z<5 xagxcp, ftaXXov 40 vetusta cedro facta (Nysa in Indien). Plin. XVI
8k (ogjisg xvxdgiTxog aygla. nolv fiiv xai 6'jiov 216 (Utica). — 2) Theophr. IV 5, 5: r\ Svgia
vvv r) zioXig ioxi, xai exi 8ia(j,vt](iOvsvovow ogccpdg xeSgov sysi xai zavzft xgoovxai Jigog xag xgiijgeig.

xtvag xSiv ag%aiaiv ovaag. aoairkg yog SXiag xo V 7, 1 : ol xaxa Svglav xai <Poivix>]v sx xs8gov
H'Xov , ovX.6zazov 8k ztjv git,av eoxiv. V4,2: {tioiovoi zag zgirjgsig). Plin. XVI 203 : In Aegypto
daajzsoraxov fisza za xvxagizziva xai xa &vd>8rj ae Syria reges inopia abietis cedro ad classis
xrjv avxdfiivov slvai qramv. Vgl. oben # v ta I feruntur usi. maxima ea in Cypro traditur,

9, 3 und IV 1, 3. Endlich III 4, 6 ; w; oi jzsgi ad ttndeeiremem Demetrii sueeisa, centum, tri-
,

igxa8iav tpaaiv, sxi zovicov dynxaojidzeoa, oyj86v ginta pedum, crassitudinis vero ad trium homi-
8s Tidvzoiv oifitaizsga xsxgaycovta, &vsta, fitXog, num complexum. Lenz denkt hier an PC (1),

dieselben drei sind nach III 4, 2 auch 6\pi(SXaoz6- 50 da das starkste Bauholz zu so grossen Schiffen

zaza. notig war. Blflmner (Techn. u. Term, der
Es durfte sehwer sein , aus diesen Stellen Kiinste u. GewerbeII255) stimmt dem bei. Diod.

sichere botanische Identificierung zu gewinnen. XIX 58: IlzoksfmXog xavxaxo&sv a&goioag v/.ozn-

Fest steht nur folgendes : A. In der That reifen fiovg xai Ttgiozag , hi 8s vavxrjyovg , xaxsx6fii&
die Beeren des Wat-holders erst im zweiten Herbste ztjv vXtjv im Qalazzav sx zov Aifiavov .... xb
{oylxagxa)

, es sind also zugleich griine und 8' ogog zovzo . . . . Mfjgsg sozi gvXcov xs8qivoiv xai
schwarze Beeren an demselben Strauche. Also xvnagixxivwv. Strab. XV 698: 'A?J^av8gog xaztj-

ist agxsvdog = Wacholder; zweifelhaft bleibt, ob yays xcp'Yduajifl xoy>ag lXdzr\v zs jioXX-tjv xaixevxr/v
IP (a) oder IC (d). Der Strauch ist diOcisch, xsdgov xai aXXa TiavzoXa azs/J/rj vavjir\yi\oijia. XIV
woraus sich Theophrast? (nr. \) zwei Sorten er-60 669: 'Agoivorj xoXtg ... vtpog/iov sxovoa , o^cv
klaren. B. Plinius ubersetzt xs8gog mit cedrus, xazdyszai r) vavnrjyrioijiqg vXtj • xsSgog 8' iaxlv

agxsvdog mit iunipirus, z. B. XVI 197: cedrus f\ izXeioxTj, xai doxcT zavza xa yisgr\ tiXsovsxzsTv

in Creta, Africa, Syria laudatissima; XIII 52: xfj xoiavxn £~vXsia. — 3) Plin. XIII 53: materiae
Iwnipiri similem habet Pkoeniee cedrum mi- vero ipsi (sc. maioris cedri) aetemitas, itaque
norem; duo eius genera, Lyeia et Phoenicia, et simulacra deorum ex ea faetitaverimt. ee-

differunt folio etc.; vgl. XVI 96. 218. Also ist drinus est Bomae in delubro Apollo Sosianus
ium'perus = Wacholder. C. Dass xsSgog und Seleucia advectus. Bliimner schliesst aus der
cedrus bald den Wacholder, bald die Libanon-C. Heimat auf C.-Holz, glaubt aber in den Pausa-
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niasstellen den Baumwacholder = IE (f) sehen dvofidfrvotv dxb zijg xsSgov KsSgsaziv. Ist das C?
zu mussen. Solche xs8giva dydXfiaza erwahnt nach Murr IE (f). — 3) Diosc den m 104
auch Theophr. h. pi. V 9, 8; vgl. V 3, 7: xai erzahlt, man gebrauche die Blatter des 'fca.§v zu
sx zavzrjg (sc. zfjg gifyg zov §vov) za ojzov8atd- Raucherungen. Hat das religiosen Charakter?
xaia stoieUai x<m> s'gycov. za 8s dydXpaza yXv- Man deutet aber allgemein figddv auf IS (g).
yovciv ix za>v8e-xi8oa>v, xvnagizxov , Xaxov, 4) Auch Kalypso rauchert mit xsdgog und dvov,
nv£ov. Vgl. Vitr n 9 , 13 mit Plin. XVI 213 Horn. II. XV 191. [Max C. P. Schmidt.l
(Ephesus) - 4) Fraghch sind die Stellen: En- Cedere aetione (s. Actio) oder actionem
rip. lroad. 1141 (xs8gog Sarg); Ale. 366 (xs8got heisst einen personlichen oder dinglichen Anspruch
Sarg). Theocr. VII 81 (xsdgov slg dSstav Kiste). lOabtreten. Dig. VI 1, 21. XLVI 3 76 Cod V

HI. Harz und Ol. Auch hier sind C. und 52, 2 pr. Es beruht dies auf einem formlosen
Wacholder sehwer zu scheiden. Es diente das Vertrage zwischen dem bisher Berechtigten und
aus dem Harze gewonnene 01: 1) zum Tranken dem zu seinem Nachfolger Bestimmten. Dem
des Holzes, Bastes, Papyrus; 2) zum Einbalsa- Civilrechte war ein solches Geschaft fremd- nur
mieren; 3) als medicinisches Mittel. Stellen: durch Schuldumwandlung, bei der der Verpflichtete
1) Plin. XVI 197: cedri oleo peruneta materies (debitor cessus) mitwirken nmsste, odeT durch
nee tmeam nee cariem sentit. Vitr. II 9, 13

:

Klagevollmacht und nachfolgenden Processbeginn
item cedrus et tuniperus easdem habent virtutes konnte jemand seine Befugnisse aus einem An-
et utUitates, sed quemadmodum ex mpresso et spruch zu Gunsten eines andern aufgeben Gai
pmu restna, ex cedro oleum, quod cedreurnlQll 38. Cod. IV 10 de obi. et act. c. 2. Hieraus
dieitur, nasettur, quo reliquae res cum sint hat man friiher allgemein gefolgert, dass nach
unctae, utt etiam libri, a tineis et carie non ro'mischer Ansicht die Forderungen nicht dem
laeduntur. Luc. adv. indoct. 16: za pi/SXia dXsi- Eechte, sondern nur der Ausiibung nath iiber-

vi'tt lo
»eo'«^ xai zfj xe8g<i> xzX. Vgl. Plin. tragen werden konnten (bei der Abtretung eines

XIII 53. 86. Daher die bildlichen Ausdrucke

:

Niessbrauches war dies allerdings der Fall, Dig.
earmma, linenda cedro (Hor. a. p. 332); cedro X 2, 15, s. Ususfructus)
digna locutus (Pers. I 42). — 2) Herod. II 87: Fur die Moglichkeit einer wahren tbertragung
eSieloi sx zijg xodlne rrjv xsSgtrjv, ztjv safjxav der Anspruche, insoweit sie klagbar waren, nach
jxgozsgov. Diod. I 91 , 6 : nav zb omfta zb spaterem Rechte sprechen jedoch die Ausdrucke
Ifsv ngmzov xs8gia xai zioiv aXXoig sjcijisXsiag 30 der Quellen, namentlieh das cedere actionem Dig.
abovoiv. Plin. XVI 52: hoc in Syria eedrium XLVI 8, 76, actionem vendere Dig. XVIII 4.
vocatur, cui tanta vis est, ut in Aegypto cor- rubr., nomina in dotem dare Cod. IV 10, 2,
pora hominum defunctorum perfusa eo serven- aetiones praestare Dig. XLVI 1, 36, vgl. gegen
tur; ygl. XXIV 17. Aber die Gallier, xsSoovv- Miihlenbruch Die Cession der Forderungsrechte*
zsg zag zmv sv86£v>v xe<paXdg (Posidonius bei 1836, HOff. insbesondere Winds cheid Die Aktio
Strab. IV 198; vgl. Diod. V 29, 5), mOgen wohl des rOm. Civilrechts 1856, 120ff. und Paul Gide
Wacholderfil benutzt haben; vgl. Plin. XVI 198. — Etudes sur la novation, et le transport des cre'an-

3) Anstot. h. &. VII 3
: dlsiyovmv (at yvvatxsg ces en droit Romain, Paris 1879, 334ff. Richtig ist,

xrjv fifjxgav) iXaico xs8giva> (gegen die Concep- dass sich die Obertragung der Anspruche in der
tion). Zahlreiche andere Verwendungen bei Pli- 40 Form einer Vollmacht zu ihrer Eintreibung (man-
nius (besonders n. h. XXIV 17—19), Dioscorides datum ad agendum) vollzog, wobei der Bevoll-
(besonders de m. m. 1 105), Hippocrates (de morb. machtigte das, was er eingetrieben hatte, fur sich
mul. I 28. 73. II 82. 66. 81 ; de nat. mul. 67. behalten durfte. Er hiess demnach procurator
98. 29; de ulcer. 9) u. s. w. in rem suam. Dig. Ill 3, 28. 33, 5. 34. 55.

IV. Heilzwecke. Man verwendete: 1) Das n 14, 13, 1 sed si in rem suam datus sit pro-
01. Die Stellen stehen unter III 3. — 2) Die curator, loco domini habetur. Der Tod und der
Fruchte. Mit ihnen zog man Weinab: xe8ghVg Widerruf des Mandanten, der sonst ein Mandat
= xeSgivog oivog (Dioscorides). Man zerrieb sie aufhebt, vertilgte dieses Mandat nicht, ein Grund-
auch zum Stopfen: h^ifar xs8gi8ag (Aristoph. satz, von dem vielfach angenommen wird, dass
Thesm. 486) ; vgl. Plin. XXIV 20 : cedrides, hoc 50 er zugleich mit einer Anderung des dem Cessionar
est fructus cedri, tussim sonant, urina-m cient, zustehenden Klageformulars aufgekommen ist (vgl.
ahom sistunt etc. Der Scholiast zu Nic. Al. Eisele Die actio utilis des Cessionars, und dazu
118 erkliirt xeSgia als yjijyfiaxa zijg xi8oov. — Leonhard Inst. 491 § 166 Anm. 5). Ferner hat
3) Das Holz. Zerrieben und in Wasser geknetet der Cessionsvertrag insoweit nicht fur sich allein
verschdnte es den Teint der skythischen Weiber: die voile Wirkung eines Anspruchsiiberganges, als
xaxaocozovoi xsgl Xldov xgrjxvv xfjg xvnagloaov der debitor cessus, der bei ihm nicht mitgewirkt
xai xs8gov xai Xifidvov ^vXov (Herod. IV 75). hat, zunachst noch nicht auf ihn Riicksicht zu
Der Duft des zerriebenen Holzes muss sehr be- nehmen braucht, sondeni immer noch mit dem
kamit gewesen sein : xijv oofiijv s/jcv (zavxtjv zrjv fruheren Berechtigten fiber den Anspruch ver-
xgrjvnv) zijg xsSgov zoig d,-zoxziouaotv ouoiav 60 handeln , auch ihm gegeniiber den Anspruch be-
(Arist. mirab. 113). friedigen darf. Dies Recht verliert er jedenfalls,

V.Religioses. 1) Orpheus zttndet, die Hekabe sobald der neue Berechtigte ihm die geschehene
zu beschworen, einen Scheiterhaufen an, der auch Cession nachweist (Cod. VTTT 16 [17], 4, nach der
agxsvdog und xsSgog [nach Murr Die Pflanzen- Ansicht mancher genugt sogar eine blosse Anzeige,
welt in d. griech. Myth. 128 ist es IP (a)] enthiilt s. Denuntiatio), femer dann, wann der fruher
(Orph. Argon. 955). - 2) Paus. VIII 13, 2: agog Berechtigte (Cedent^ dem Schuldner die Abtretung
zfj xoXsi (zedv 'Ogyo/usriiov) £6av6v iaziv 'Agxi- mitteilt (was bestritten ist), endlich nach Dig. II
fu8og. tSgvzai 8k sv xs8gcf> fisydl.n, xai zr/v #ebv 15, 17 sogar schon dann, wenn er die Cession
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kennt, worin jedoch viele ein Sonderrecht der

Erbschaftsvergleiche sehen. Die Folgen des Ab-

tretungsvertrages sind im iibrigen Gegenstand

maneher Zweifel, vgl. ubrigens audi die Wen-
dungeu endure. u&afruvLu Dig. IX 4, 17, 1 und
cedere possessions Dig. XXXIX 2, 16.

Litteratur: Miihlenbruch Die Cession der

Forderungsrechte3 1836, HOff. Windscheid Die
Aktio des r6m. Civilrechts 1856, 120ff., vgl. femer

Maximums Gedriponensis genannt (GIL II 1444).

Der sonst vollig unbekannte Ort wird, wie ahn-

liche Namenbildungen vermuten lassen , in der

Nahe von Ostippo gelegen haben. [Hiibner.]

Cedi'us (Cu»6. Dio LI 24) s. Ciabrus.
Cefa (Not. dign. or. XXXIV; to Kicpag Pro-

eop. de aedif. II 4), d. i. syrisch Besen-Kefd oder

Hesna de Khefd .Steinfestung' (Noldeke Sasa-

niden 395, 3), von Constantin, wie auch ein Syrer

Windscheid Pandekten? II 227ff. § 329ff. Dern- 10 berichtet (ZDMG XXXV 239), zum Schutze gegen

burg Pandekten* II 132ff. § 47ff. und daselbst

nahere Litteraturangaben. [Leonhard.]

Cedere diem significant incipere deberi pecu-

niam: ,venire diem' signifbat eum diem venisse,

quo peeunia peti possit. ubi pure quis stipu-

latus fuerit, et cessit et venit dies: ubi in diem,

cessit dies, sed nondum venit: ubi sub eondi-

cione neque eessit neque venit dies pendente ad-

hue condicione, Dig. L 16, 213 pr. Dies cedens

persische Rauber erbaut. Die arabischen Schrift-

steller nennen den Ort Hisnkefa (Jakut Geogr.

Worterb. II 277), jetzt Hasankefxmweii des Tigris,

s. Kieperts Karte zu Socin Zur Geographie

des Tur 'Abdln (ZDMG a. a. 0.). Andere mo-
derne Aussprachen des Namens bei Hartmann
Bohtan (Mitt. d. Vorderasiat. Gesellsch.) p. 156

Col. 2. [Fraenkel.]

Cefalenses, Bewohner einer Ortschaft in Africa

ist also der Zeitraum, wahrend dessen fur ein 20 proconsularis , von der BischOfe im J. 411 (coll.

bereits sicher erworbenes, aber noch befristetes

Recht der Augenblick heranriickt, in dem es aus-

geiibt werden darf. Dies veniens ist dagegen
der Zeitpunkt, in dem dieser Augenblick heran-

gekommen ist. Bei bedingten Rechtsgeschaften

fehlt jene Zwischenzeit, weil bei ihnen Bechts-

erwerb und AusiibungsmOglichkeit zusammenfalien.
Beide entstehen nicht, bevor die Bedingung ein-

tritt, dann aber treten sie zugleich in Kraft.

[Leonhard.]

Cediae, Ortschaft in Numidien, Ruinen Hen-
chir Um-Kif, siidostlich von Kbenchela (Mascula),

nach Ausweis der Inschrift CIL VIII Suppl. 17655
(der Name erscheint auch in einer erheblich nord-

licher gefundenen Inschrift, CIL VIII Suppl. 17759).

Als Bischofssitz wird der Ort erwahnt im J. 256
(Sententiae episeoporum in Hart els Cyprian

p. 442 Secundinm a Cedia-s) und im J. 411 (coll.

Carth. bei Mansi Act. concil. IV 181. Migne
XI 1325).

t

[Dessau.]

Cedonia, Station der von Apulum zur Aluta
fiihrenden Strasse in Dakien (Tab. Peut. Cedonie;

Geogr. Rav. 188, 14 Cedonia. 19 item iuxta

ipsam Cedoniam est civitas quae dieitur Bur-
tieum). Ob die in Dorstadt gefundene Inschrift

CIL III 7728 (= F. Cumont Testes et monu-
ments figure's relatifs aux mysteres de Mithra

257) [Jnvicjto Sfoli deo gejnitori [P. Ael.

Art]emidorus defc ?....] saeer(dos) creatus a
Pal[myre]nis do(mo) Macedonia et adve[n] tor 50 Veil. II 119, 4.

Carth. c. 133, bei Mansi Act. concil. IV 110.

Migne XI 1302) und im J. 649 (Mansi X 939)
erwahnt werden. [Dessau.]

Cegritice regio im nordlichen Kolchis, zwischen

den Fliissen Chobus und Sigania, Plin. VI 14;

vgl. Ekrektike. Die von den Mankrel oder Me-
greli (s. Manraloi) bewohnte Landschaft mit

den Vororten Dadi und Bexlia. (daher die Titel

Dadian und Bendian) hiess bei den Armeniern

30 Egr, bei den Georgiern Sa-Egro oder Egrisi ; die

Suanokolchoi heissen bei Faustus p. 15Egr-Suankh

;

der Egris-cqali erscheint in der Geographie des

Moses von Chorni p. 27 unter dem griechischen

Namen Drakon. [Tomaschek.]

-

Cehere (Tab. Peut.), Station an der Strasse

von Damascus nach Palmyra zwischen Casama
und Nezala gelegen. MOglicherweise (soMoritz
Abh. Akad. Berl. 1889, 22) ist die Namensform
verdorben und der Ort identisch mit Goaria des

40Ptolemaios (s. d.), welches der Lage nach dem
heutigen Kara entspricht. [Benzinger.]

Ceionius und Caeionius, Name eines romi-

schen Geschlechtes der Kaiserzeit, welches nament-

lich in den letzten Jahrhunderten sehr in den

Vordergrund tritt (s. u. Nr. 17ff.).

1) Ceionius, Praefectus castrorum des Quincti-

lius Varus im J. 9 n. Chr., gab bei der Nieder-

lage des rOmischen Heeres im Teutoburger Walde
als auctor dedttionis ein schimpfliches Beispiel,

huius templi pro se et suis fecit auf diesen Ort
zu beziehen ist, ist fraglich. Mommsen CIL III

p. 1389 (vgl. tab. II) und W. Tomaschek Die
alten Thraker DI 2, 85 setzen C. bei Hermann-
stadt an, J. Jung Fasten der Provinz Dakien
148f. (vgl. R6mer und Romanen in den Donau-
landern^ 112, 4) nach C. Gooss in der Nahe
des heutigen Beussmarkt und Kiepert Formae
orbis antiqni XVII bei Salzburg-Vizakna. A.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Patsch.]

Cedrei, ein den Nabataeern benachbartes Volk
im Nordwesten Arabiens (Plin. V 65), welches man
mit den Qedar ("lip) zusammenstellt.

[D. H. Miiller.]

Cedri. Mutatio Cedros verzeichnet das Itin.

Hieron. 551 bei Carcasso. [Ihm.]

Cedripo in Hispania ulterior. Auf einer In-

schrift aus Ostippo (s. d.) wird ein C. Caesius

2) Ceionius Albinus gehOrt zu den vornehmen

RtSmern, die von Septimius Severas getotet wurden,

Hist. Aug. Sev. 13, 3.

3) Ceionius Albinus wird in einem (wohl ge-

falschten) Briefe des Kaisers Valerianus als Prae-

fectus urbi genannt, Hist. Aug. Aurel. 9, 2. Ge-

meint wird wohl sein Nummius Albinus, der nach

dem Chnmographen von 354 im J. 256 Stadt-

praefect war und wahrscheinlich vollstandig M.

60 Nummius Ceionius Annius Albinus hiess (CIL VI
314 b). Vielleicht ist er auch identisch mit dem
Albinus, der im J. 263' mit Maximus Dexter zum
zweitenmal Consul war (vgl. o. Bd. I S. 1316). S.

unter Nummius.
4) M. (Ceionius) Civica Barbaras, Consul ordi-

narius im J. 157 n. Chr. mit M. Metilius P. f.

Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto,

CIL VI 376. XIV 2410. IGI 1127 = CIG 5998

1829 Ceionius Ceionius 1830

und die Consularfasten. Der Name seines Collegen
flndet sich vollstandig CIL XIV 2501 = Dessau
1075. Er selbst wird M. Civica Barbarus ge-

nannt (CIL VI 376. XIV 2410); dass aber sein

Geschlechtsname C. gewesen ist, ergiebt oich dar-

aus, dass er patruus Veri war (Hist. Aug. Marc.

8, 4 [Oiviea]. Galen. XIV 613. 619 [Barbarus]),

also ein Bruder des L. Aelius Caesar (Nr. 7) und
ein Sohn des L. Ceionius Commodus (Nr. 6), vgl.

den Stammbaum unter Nr. 7. Sonst wissen wir
von ihm nur, dass er von Kaiser Marcus im J. 164
n. Chr. in Begleitung der Kaisertoehter Annia
Lucilla zu seinem Neffen L. Verus (Nr. 8) nach
Syrien gesandt wurde, wo die Hochzeit des Verus
mid der Lucilla stattfinden sollte, Hist. Aug. Marc.
9, 4; vgl. o. Bd. I S. 2294. 2315.

5) L. Ceionius Commodus, Consul ordinarius

im J. 78 n. Chr. mit D. Novius Priscus (CIL VI
2056 und die Consularfasten), Septemvir epulonum
<CIL VI 1349= Dessau 1004), Gemahl einer

Appia Severa, Schwiegersohn eines Sex. Appius
Severus (CIL VI 1348. 1349 = Dessau 1003.

1004), vgl. o. Bd. II S. 245 Nr. 17. 21. Vielleicht

ist er gemeint bei Frontin. aq. 70. Wahrschein-
lich war er Vater des Folgenden, Grossvater des
L. Aelius Caesar (Nr. 7) und Urgrossvater des
Kaisers L. Aurelius Verus (Nr. 8), vgl. Hist. Aug.
Ver. 1, 7 (avi ae proavi coiisulares) und den
Stammbaum unter Nr. 7.

6) L. Ceionius Commodus, Consul ordinarius

im J. 106 n. Chr. mit Cerialis (Consularfasten,

wo er nur Commodus heisst). Er war wahr-
scheinlich ein Sohn des Vorigen und Vater des
L. Aelius Caesar (Nr. 7). Huie (dem L. Caesar)
pater Ceionius Commodus fuit, quern alii Lu-
cium Aurelium, multi Annium prodiderunt,
Hist. Aug. Hel. 2, 7. Von diesen Namen wird
wohl nur der Vorname Lucius ausser Ceionius
Commodus zutreffen. Dieser Vorname stiinde fest,

wenn es sicher ware, dass sich das Fragment CIL

VI 1988 (L. Gei .. . cooptiert im J. 91) auf ihn
bezieht. Zweifelhaft ist auch, ob seine Gemahlin
(Plautia?) sich nach seinem Tode mit C. Avidius

Nigrinus vermahlt hat, wie aus der Inschrift CIL
X C706 im Gegensatz iiu Hist. Aug. Hadr. 23, 11
gefolgert werden zu miissen scheint (vgl. u. Nr. 8
und o. Bd. II S. 2386 Nr. 10).

7) L. Ceionius Commodus = L. Aelius Caesar.

Der Adoptivsohn des Kaisers Hadrian hiess ur-

10 spriinglich nach den Inschriften L. Ceionius Com-
modus (CIL III 720. VI 975 a. 10242. XIV 2852;
vgl. auch CIL XV 1056. 1058); so auch richtig

Dio (LXLX 17, 1. 20, 1. LXX 1, 1. LXXI 1, 1):

L. Commodus; Hist. Aug. Marc. 4, 5. 6, 2: L.
Ceionius Commodus; Hadr. 23, 10; Hel. 2, 1:

Ceionius Commodus. Falsch ist es dagegen, wenn
als sein ursprimglicher Name L. Aurelius Verus
angegeben (Hist. Aug. Hel. 2, 6) und wenn er

uberbaupt Verus genannt wird (Hist. Aug. Hadr.
20 23, 11. 24, 1; Hel. 2, 1. 6, 6 u. 0.; Ver. 1, 6;

Saturnin. 8, 8). Nach den Miinzen und Inschriften

hat er niemals Verus geheissen.

Seine Familie stammte aus Etrurien (Hist.

Aug. Hel. 2, 8 ; Ver. 1, 9). Vater und Grossvater

(o. Nr. 6 und 5) waren Consulare (Hist. Aug. Ver.

1, 7, vgl. Hel. 2, 8). Sein Geburtsjahr ist un-

bekannt. Nach Hist. Aug. Hadr. 23, 10 war er

ein Schwiegersohn des im J. 118 hingerichteten

C. Avidius Nigrinus (vgl. o. Bd. II S. 2384
30 Nr. 5). Nach der Inschrift CLL X 6706 war aber

eine Tochter des Nigrinus die Vaterschwester
(amita), nicht die Mutterschwester (matertera) des

Kaisers L. Verus. Demgemass halt Mommsen
(zu der Inschrift) den L. Caesar nicht fur den
Schwiegersohn, sondern fur den Stiefsohn des Ni-

grinus. Dann ware der Stammbaum folgender-

massen herzustellen (doch vgl. o. Bd. II S. 2386
Nr. 10 und den dort vorgeschlagenen Stamm-
baum):
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Sex. Appius Severus

5. L. Ceionius Commodus esa Appia Severa
cos. 78

|

C. Avidius Nigrinus «v (Plautia?) eo 6. L. Ceionius Commodus
t 118 cos. 106

Avidia Plautia 7. L. Ceionius Commodus 4. M. (Ceionius) Civica
(CIL X"6706) = L. Aelius Caesar Barbarus cos. 157

cos. 136

Annia Lucilla «v 8. L. Ceionius Commodus 14. Ceionia Fabia 16. Ceionia Plautia «ns Q. Servilius

= L. Aurelius Verus I Pudens cos. 166

Q. Servilius Pudens Plautia Servilia.

Wahrend seiner Praetur (die falschlich Hist.

Aug. Hadr. 23, 13; Hel. 3, 2. 5—6 nach der

Adoption verlegt wird), um das J. 130 (vgl. Hist.

Aug. Ver. 2, 10. 11, 1), wurde ihm am 15. Decem-
ber sein Sohn , der spatere Kaiser L. Aurelius

Verus, geboren (Ver. 1, 8). Ausserdem hatte er

zwei TOchter, Ceionia Fabia (u. Nr. 14) und Ceio-

nia Plautia (unten Nr. 16).

Im J. 136 n. Chr. war L. Ceionius Commodus
Consul ordinarius mit Sex. Vettulenus Civica Pom-
peianus (CIL III 720. VI 975 a. 10242. XIV 2112.

2852. XV 1056. 1058 und die Consularfasten).

In demselben Jahre wurde er von Kaiser Hadrian

adoptiert und damit zum Nachfolger bestimmt
(Dio LXIX 17, 1. Zonar. XI 24. Hist. Aug. Hadr.

23, llf.; Hel. 1, 2. 2, 1. 3, 1; Pius 4, 1. 5;
Ver. 1, 6; Clod. Alb. 2, 5). Die Adoption fand

60 nach dem 19. Juni 136 statt, da er an diesem

Tage noch Ceionius Commodus genannt wird (CIL
VI 10242). Andererseits zahlt eine einzig da-

stehende alexandrinische Miinze (Mionnet VI
207 nr. 1380; vgl. Eckhel VI 525) drei Re-
gierungsjahre des L. Aelius Caesar. Hiernach
musste er also, -da er am 1. Januar 138 starh

(s. u.), vor dem 29. August (dem Beginu des ale-

xandrinischen Jahres) 136 n. Chr. adoptiert wor-
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den. sein. Und man kOnnte an den 9. August

denkea, den Adoptionstag Hadrians selbst, vgl.

Hist. Aug. Hadr. 4, 6. Allein die Echtheit der

Mtaze wird bezweifelt (vgl. v. Sallet Daten der

alexandrinischen Kaisermiinzen 33fj, teils weil

iiberhaupt das Regierungsjahr des Caesars statt

dasjenige des Augustus auf ihr angegeben ist,

teils weil es wahrscheinlich ist, dass L. Caesar

die Tribunicia potestas gleichzeitig mit der Adop-

tion erhielt. Die Verleihung der Tribunicia po-

testas geschah aber nicht voe dem 10. December

136, da L. Caesar im J. 137 nicht trib. pot. II,

sondern nur trib. pot. heisst (Eckbel VI 524ff.

Cohen II? 258ff. CIL HI 4366 = Dessau 319.

XI 5957 = Dessau 328. V 4317. IGS I 2238.

Ephem. epigr. VII 1197; vgL auch lommsen
St.-E. II» 1160ft). Nach der Adoption lautet

sein voUstandiger Name L. Aelius Caesar, imp.

Caes. Traiani Hadriami Aug. fdius, divi Tmicmi
Parfhici nepos, divi Nervae pronepos. (CIL XI
5957 = Dessau 328. Le Bas III 1053. 1215

= CIG III 4380b i add. p. 1167. IGS I 2238),

kiirzer L. Aelius Caesar imp. Hadriani Aug. fit.

(CIL VI 985 = Dessau 329. V 4317. Vm 799.

VIII Suppl. 17848), L. Aelius Caesar (CIL III

4366 = Dessau 319. VI 1607 = Dessau 1450.

VII 748 = Dessau 2551. VIH Suppl. 14852 =
Dessau 330; ebenso die Munzen Eckhel VI

524—528. Cohen Iia 258—267. Mionnet VI
206—207 nr. 1374—1382, und Vict. Caes. 14, 4),

L. Caesar Aug. f.
(CIL XIV 376), L. Caesar

(CIL VI 1598 = Dessau 1740. XIV 2486. Hist.

Aug. Marc. 5, 1. Arch.-epigr. Mitt. XIX [1896] 28)

oder endlich Aelius Caesar (D ii rr Reisen Hadrians,

Anhang nr. 14). Da Hadrian den Caesarnamen

ihm allein und nicht auch seinem Sohne erteilte,

so bezeichnete fortan der Name Caesar den vor-

aussichtlichen Thronfolger (Hist. Aug. Hel. 2, 1—2

;

Ver. 1, 6; vgl. Mominsen St.-E. 113 1139, 1. 2).

Am 1. Januar 137 n. Chr. iibernahm L. Aelius

Caesar unter diesem seinem neuen Namen (des-

halb hat die Adoption zweifellos schon im J. 136

stattgefunden) zum zweitenmal das ordentliche

Consulat, zugleich mit P. Coelius Balbinus Vibul-

lius Pius (CIL HI 1933. VI 1854. IX 5839. XIV
2390. XV 900. 1057. 1059. 1218. Ephem. epigr.

IV p. 306f. = Dessau 2102 und die C'onsular-

fasten). Im Laufe desselben Jahres erhielt er

beide Pannonien mit einem grOsseren militarischen

Commando und der secundaren proconsularischen

Gewalt (Hist. Aug. Hadr. 23, 13; Hel. 3, 2. 5—6;
vgl. die Munzen mit Pannonia: Eckhel VI 526.

Cohen 112 258ff. nr. 24—33; ferner die von ihm
selbst im J. 137 n. Chr. seinem Adoptivvater

Hadrian in Pannonia superior gesetzte Inschrift

CIL HI 4366 = Dessau 319, wo sein vollstan-

diger Titel lautet: trib. potest, cos. II proeos.

XV vir saeris faeiund., ausserdem Arch.-epigr.

Mitt. XIX [1896] 28; auch die Inschrift seines

Iuridicus CIL III Suppl. 10336; endlich Momin-
sen St.-E. 113 1159, 1. 1167, 2).

Schon vor seiner Adoption hatte L. Caesar

Blut gespieen (Dio LXIX 17, 1); nach derselben

nahm seine Kranklichkeit zu (Hist. Aug. Hadr.

23, 14f.
;
Hel. 3, 7. 6, 2. 5; vgl. die Munzen mit

sahts, Cohen nr. 43—47). So starb er plotzlich

an einem Bhitsturz (Dio LXIX 20, 1) am 1. Januar
138 n. Chr. (Hadr. 23, 16), an welchem Tage er,

aus Pannonien nach Rom zuruckgekehrt, eine sorg-

faltig ausgearbeitete Dankesrede an seinen Adop-

tivvater halten wollte (Hel. 4, 7). Hadrian liess

ihn zwar, quia vota interveniebant, nicht offent-

lich betrauem (Hel. 4, 8) , Lefalil aber , ihm per

tptum orbem colossale Bildsaulen zu setzen und
auch in einigen Stadten Tempel zu erbauen (Hel.

7, 1). Nach Fertigstellung des Mausoleums im
J. 139 n. Chr. wurden seine Gebeine in diesem

lObeigesetzt (Hist. Aug. Ver. 11, 1; seine Grab-

inschrift CIL VI 985 = Dessau 329).

L. Caesar war von kSniglicher SchOnheit (Hist.

Aug. Hadr. 23, 10; Hel. 5, 2; vgl. sein, Bildnis

auf den Munzen) , feingebildet und wortgewandt
(Hel. 5, If.), Feinschmecker (er erfand eine be-

ruhmte Pastete, Hel. 5, 4f.) und Lebemann ersten

Ranges (Hel. 5, 6—11) ; in re republiea non inu-

tilis (Hel. 5, 2) ; etiamsi non summi, medii tamert

ducis obtinuit famam (Hel. 3, 6). Vgl. fiber ihn

20 auch Bd. I S. 515 und H. Schiller Geschichte

der romischen Kaiserzeit I 2, 626.

[P. v. Rohden.]

8) L. Ceionius Commodus = L. Aelius Aurelius

Commodus = Imp. Caes. L. Aurelius Verus Au-
gustus ,

rSmischer Kaiser vom 7. Marz 161 —
Anfang Februar 169 n. Chr.

I. Quellen. a) Von Verus selbst sind einige

Briefe erhalten, die an den Rhetor M. Cornelius

Fronto gerichtet sind, in der Sammlung epistu-

SOlarum ad Verum imperatorem (p. 113—138 Na-

ber). Es sind dies von den vorhandenen Briefen

des ersten Buches d«r zweite und dritte (p. 115

—116, vom J. 161; vgl. Mommsen Herm. VIH
213 gegen Naber), vom zweiten Buche der zweite,

dritte, funfte und zehnte Brief (p. 129—132. 138,"

vom J. 165 und 166). Der Brief in Hist. Aug.
Avid. Cass. 1, 7—9 ist, wie alle in dieser Vita

eingelegten Documente, erwiesenermassen eine Fal-

schung.

40 Die Erlasse und Verordnungen sind durchwegs

vou Marcus und Verus zugleich unterschrieben

;

gesammelt von Haenel Corpus legum, Leipzig

1857, 114—120.
b) Inschriften aus der Zeit des Verus finden

sich zusammengestellt bei H. Dessau Inscrip-

tiones latinae selectae I 357—370. 1080—1098.
1326. 1362. 1453. 2841. Vgl. namentlich auch

die Indices des CIL, CIG und der ubrigen In-

schriftensammlungen. Hervorzuheben sind die

50 diirftigen Fragmente der Arvalacten aus der Zeit

seiner Eegierung (CIL VI 2091f. ; hingegen scheint

das neugefundeue Fragment Ephem. epigr. VIII

p. 336 nr. 16 mit Unrecht auf ihn bezogen zu

sein und vielmehr aus der Zeit von Marcus Allein-

hen-schaft zu stammen, s. u.), die Militardiplome

(CIL III p. 887 dipl. XLV, p. 888 dipl. XLVI,

p. 889 dipl. XLVII; Suppl. p. 1991f. dipl. LXXIII)
und die stadtrOmischen Inschriften (CIL VI 1021f.),

darunter auch seine Grabschrift (CIL VI 991 =
60 Dessau 369).

Papyri aus der Zeit des Verus sind zu er-

sehen aus dem Index der agyptischen Urkunden
aus dem Berl. Mus. Griech. L'ri. I. Bd. ; im zweiten

Band gehoren dieser Zeit an nr. 393. 410. 414.

434. 461. 521. 537. 542. 603. 607. 631. 654.

Corpus Papyror. Rainer. I. Mitt, aus den Pap.

Rain. II Til p. "f. Grenfell und Hunt Greek
Papyri, Series II.

c) Die Miinzen des Kaisers Verus sind gesam-

melt bei Eckhel VII 87—97. Cohen HI* 170
—214 nr. 1—422 (im folgenden nur nach den
Nummern citiert). Die alexandrinischen Miinzen

bei Eckhel IV 76—78. Mionnet VI 319—332
nr. 2213—2309; Suppl. IX 99—101 nr. 432—444.
-Catalogue of the Greek coins in the British Mu-
seum, Alexandria 166—172 nr. 1352—1390. Vgl.

v. Sallet Daten der alex. Kaisermiinzen 40.

d) Alte Litteratur: Die Biographic des Verus
in der Historia Augusta ist der trberlieferung

zufolge von Iulius Capitolinus (nach Dreinhofer
De font. 43—47 und Brocks De quattuor pri-

oribus historiae Augustae scriptoribus , Konigs-

berg 1869, 21 von Spartianus) verfasst. Der Bio-

graph geht auf Marius Maximus (wenn auch viel-

leicht weder als einzige noch als unmittelbare

Quelle) zuriick; letzterer hatte keine eigene Vita

Veri geschrieben, sondern behandelte diese Regie-

rung im ersten Buch der Vita Marci; vgl. J. J.

Miiller in Budingers Untersuchungen zur rOm.

Kaisergesch. 1111870,48. Dreinhofer De fon-

tibus et auctoribus vitarum quae feruntur Spar-

tiani, CapitoUni, Gallicani, Lampridii, Halle 1875,
4. 21—23. Riibel De fontibus quatuor priorum
hist. Aug. scriptorum, Bonn 1872, 24—29. Heran-
zuziehen sind ausserdem noch Stellen in der Vita

des Hadrian, Aelius Caesar, Antoninus Pius, Mar-
cus u. a. (im folgenden citiert als Ver., Hadr.,

Hel., Pius, Marc. u. s. w.). Von Dios Universal-

geschiehtc war schon zu Xiphilinus Zeit eine Partie

verloren gegangen, die auch die Regierungsge-

schichte des Verus enthielt, so dass wir nur diirf-

tige Notizen dieses Epitomators besitzen, Dio
epit. LXX und LXXI; vgl. Zonar. XI 24 p. 76.

XII 2 p. 81f. Dind. HI. Aus Frontos Brief-

wechsel erfahren wir manche, wenn auch kaum
wertvolle Details iiber Verus. Verhaltnismassig
reichlicher fliessen die Nachrichten iiber den Par-

therkrieg. Nicht nur, dass Fronto in den Briefen

mehrfach Andeutungen iiber die Ereignisse in

diesem Kriege macht, er hatte auch die Absicht,

in Verus Auftrag eine Monographie iiber dessen

Kampfe zu schreiben, fur welche ihm seitens des

Kaisers die vorzuglichsten Originalquellen zur Ver-

fiigung gestanden hatten (ep. II 3 p. 131f. Naber);

aber noch bevor ihm diese zukamen , schrieb er

unmittelbar nach Vollendung des Krieges eine

Einleitung (principia- historiae , an Marcus ge-

richtet), von welcher Fragmente erhalten sind

(p. 202—210 Naber); es wird darin nur ein hochst

parteiisch gehaltener Vergleich des Partherfeld-

zuges Traians mit dem des Verus angestellt. Das
Vorhandene zeigt. dass von dem HOfling und
Panegyriker Fronto trotz der authentischen Kunde,

die er erlangen konnte , ein wertvoller Bericht

nicht zu erwarten war. tbrigens scheint er nicht

mehr zur Ausfiihrung des eigentlichen Werkes ge-

kommen zu sein. Aber es ist kaum zu bezweifeln,

dass auch er zu den Scribenten des Partherkrieges

zu zahlen ist, die Lukianos in der Schrift 31(0;

<9e( laroQtav avyyndcpciv verspottet (vgl. c. 20).

Lukian bietet hiebei manche, wenn auch zusam-

menhanglos verstreute und nicht immer vertrauens-

wiirdige Nachrichten, die gleichwohl bisweilen eine

erwunschte Erganzung anderer Berichte bilden,

gesammelt in den FHG III 646—655 als Scrip-

torum belli Parthici fragmenta. Was von Asinius

Quadratus Ilao&ixa erhalten ist (FHG HI 659
—661), beschrankt sich auf topographische An-
gaben von geringem Belang; von Capitolinus wird

Quadratus als Quelle fiir die Partherkriege citiert

(Ver. 8, 4). Andere Schriften Lukians beleuchten

damalige Verhaltnisse ; besonders erwahnt zu wer-

den verdienen seine Elxoves, zum Preise der Pan-

thea , der Geliebten des Verus (vgl. Marc, eie «•

VIII 37), geschrieben, und die zur Rechtfertigung

10 dieser ubertriebenen Schmeichelei verfasste Schrift

'Yukg rwv Eixovarr, sowie Alexander. Polyaen

widmete die Strategemata den beiden Kaisern

Marcus und Verus (I pr. 1. VI pr.). Der Rhetor

Aelius Aristides hat wiederholt das Lob der beiden

Kaiser gesungen (besonders or. XVI p. 382—400

Dind. I); vgl. auch Iustin. Martyr I 1. Was sich

sonst noch in den Werken von Zeitgenossen findet,

ist aussert wenig; so in Marcus Selbstbiographie

els eavrov (VIII 25. 37) und in Galens Schriften,

20 citiert nach ed. Kiihn. Mit heranzuziehen sind

auch die spateren Epitomatoren und Chronisten,

Eutrop. Vm 9. 10 (= Sex. Ruf. Fest. brev. c. 21.

Oros. VII 15. Euseb.-Hieron. II 170f. Schoene).

Vict. Caes. 16, 3—7; Epit. 16, 5. 6. Zosim. I 7, 1.

e) Neue Litteratur: H. Schiller Geschichte

der romischen Kaiserzeit I 2 (1883) 634ff. E.

Herzog Geschichte und System der romischen

Staatsverfassungni (1887) 381f. 405—407. 438f.

E. Kleb s Prosopographia Imp. Rom. I 328ff. E.

30Napp De rebus imperatore M. Aurelio Antonino

in oriente gestis, Diss. Bonn. 1879. Mommsen
R. G. V 209ff. 405—409. v. Gutschmid Ge-

schichtelransl47—150. v. Wietersheim-Dahn
Geschichte der VOlkerwanderung 1 118ff. Conrad
Mark Aurels Markomanenkrieg, Progr. Neu-Euppin

1889. J. J. Bernouilli Rcim. Ikonographie II 2

(1891) 205—221. Vgl. im ubrigen die Litteratur

zu M. Annius Verus (Bd. I S. 2279ff.).

II. Leben vor der Thronbesteigung.
40 a) Verus war der Sohn des L. Ceionius Commo-

dus, des spateren Aelius Caesar (Nr. 7), und wnrde

am 15. December (vgl. CIL 1 2 p. 278f.), also am
selben Tage wie Nero (vgl. Suet. Nero 6), 130

wahrend der Praetur seines Vaters in Rom gebo-

ren (Ver. 1, 8. 6; Hel. 2, 9. 5, 12. 7, 2; Pius 4, 5.

Dio LXIX 21, 1. LXXI 1, 1). Das Jahr seiner

Geburt ergiebt sich aus Ver. 2, 10, wonach er

nach Vollendung des 7. Lebensjahres von Anto-

ninus Pius adoptiert wurde, am 25. Februar 138

50 (s. u.). Hingegen ist die andere Angabe (Ver.

11, 1), er sei im Alter von 42 Jahren gestorben,

schon dadurch verdachtig, dass sie neben einer

unrichtigen Angabe seiner Regierungsdauer steht

(vgl. Malal. XI 282 Bonn., wo sein Lebensalter

neben einem Wust von Irrtiimern merkwfirdiger-

weise richtig angegeben ist). C. gehcrte einer

aus Etrurien stammenden Familie an , die eine

grosse Zahl von Consularen aufzuweisen hatte

(Ver 1, 7. 9; vgl. Hel. 8; Stammbaum bei

60 Nr. 7). Seine Mutter (Avidia Plautia?) ent-

stamnite einer in Faventia ansassigen Familie

(Ver. 1, 9; vgl. Hel. 2, 8). Er hiess anfangs so

wie sein Vater L. Ceionius Commodus. Bei den

Schriftstellern heisst er Commodus (Zonar. XI 24

p. 76 Dind.). L. Commodus (Marc. 5, 1. 7, 7.

Dio ep. LXX 1, 1) und Ceionius Commodus (Pert.

10, 2, wo aber auch Aelius Caesar, der Vater,

gemeint sein kann). Als sein Vater im J. 136
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von Hadrian adoptiert wurde, behielt C. seinen

Namen bei, wie aus CIL XV 732, aus dem J. 138,

ersichtlich ist; er heisst da vollstandig: L. Ceio-

(nius) Gomfmodus) G(aesaris) f(ilius). Er muss
also Lei del' Adupliull des Aelius Caesar gleich

seinen Schwestern Ceionia Fabia (Nr. 14) und
Plautia (Nr. 16) ausgenommen worden sein (vgl.

Mommsen z. St. und St.-R. 113 U39, 1); dem-
nach ist auch die Behauptung, dass er in die

gens Aelia schon damals aufgenommen worden sei

(Ver. 1, 3. 2, 1; vgl. Hel. 7, 2), irrig. Dies ge-

schah vielmehr erst dann, als er selbst von dem
nachmaligen Kaiser Antoninus Pius adoptiert

wurde. Hadrian trug namlich nach dem am
1. Januar 138 erfolgten Tode des Aelius Caesar
dem T. Aurelius Pulvus Boionius Arrius Anto-
ninus (Aurelius Nr. 138) die Adoption unter der

Bedingung an, dass er selbst den M. Annius Verus,
mit dessen Tante Annia Galeria Faustina (s. An-
nius Nr. 120) Antoninus vermahlt war, sowie den
C. adoptierte (Ver. 2, 2. 10; Hel. 2, 9. 6, 9. 7, 2;
Pius 4, 5; Sev. 20, 1. Dio LXIX 21, 1. LXX
1, 1. LXXI 1, 1; vgl. Zonar. XI 24 p. 76. Hadr.
24, 1 mit Verwirrung in den Namen; dass die

Nachrieht bei Marc. 5, 1, vgl. Avid. Cass. 1, 7.

Malal. XI 282 Bonn., als sei C. von Marcus adop-

tiert worden, unrichtig und die darauf beziigliehen

Zweifel Hel. 5, 12 unbegriindet sind, braucht
niclit erst gezeigt zu werden ; vgl. iibrigens Marc.
7, 7 quasi pater). Vollzogen wurde diese Adop-
tion am 25. Pebruar 138 (Pius 4, 6; nach Ver.

2, 11 lebte er 23 Jahre als Privatmann am Hofe
des Pius, 138—161; vgl. auch Bd. I S. 516. 2283.
Bd. II S. 2497). Hadrian hatte noeh die andere
Bedingung daran gekniipft, dass Antoninus seine

Tochter (Annia Galeria Faustina, s. Annius
Nr. 121) mit C. verlobe; doch wurde diese Ver-
lobung geradeso wie die des Marcus mit C.s

Schwester (Ceionia Fabia? vgl. Klebs Proso-
pogr. I 331) sogleich nach Hadrians Tode riick-

gangig gemacht und Faustina mit Marcus ver-

lobt (Ver, 2, 3; Hel. 6, 9; Marc. 4, 5. 6, 2, vgl.

16, 7; in diese Angaben scheint irgendwo Ver-
wirrung gekommen zu sein, deren sichere LSsung
durch die Lucke Marc. 6, 2 erschwert ist; vgl.

Klebs a. a. 0. I 72).

b) Nach seiner Adoption durch Pius heisst C.

vollstandig L. Aelius Aurelius Commodus (CIL
n 47. Ill 3843 = Dessau 358. CIL HI Suppl.

8394 VI 1984. VIII 50 = Dessau 357. CIL VIII
228 = Suppl. 11319. X 5051. XI 5990. IGI 1050.
1052. Ancient Greek Inscr. Ill 2, 168 nr. 505),
abgekurzt L. Aurelius Commodus (CIL II 1643),
L. Aelius (CIL II 4099. X 7939), auch L. Com-
modus (CIG II 1968, aus der Zeit des Antoninus
Pius) und Commodus (in den Fasten).

Seine Knabenjahre verlebte Verus im Hause
seines Adoptiwaters, des Kaisers, der die domus
Tiberiana auf dem Palatin bewohnte (vgl. Gil-
bert Gesch. und Topogr. d. Stadt Rom im Alter-

tum III 182, 4), und genoss hier eine ebenso sorg-

faltige Erziehung wie Marcus, zum Teil durch
dieselben Lehrer. Anfangs leitete Nikomedes
seine Erziehung; als Lehrer werden genannt der
lateinische Grammatiker (Terentius) Scaurinus, die
griechischen Grammatiker Telephos aus Pergamon,
der Metriker Hephaistion und (Valerius?) Harpo-
kration (aus Alexandria; vgl. Christ Gesch. der

griech. Litteratur^ 642ff.), die griechischen Rhe-
toren Apollonios , Caninius Celer und Claudius
Atticus Herodes, in der lateinischen Khetorik (M.)

Cornelius Fronto (CIL XI 6334 = Dessau 1129)
und in del" Philusophie Apollonios a as Chttlke-

don (vgl. Marc. 2, 7) und Sextus von Chaeronea,

Ver. 2, 5. Fronto, besonders epist. ad Verum II

I p. 119—129 Naber. Zwar wird auch Verus
Pietat gegen seine Lehrer geruhmt (Ver. 2, 6),

10 die bei Marcus fast sprichwOrtlich war, aber seine

Neigung und Befahigung zu wissenschaftlicheii

Arbeiten scheint nicht allzu bedeutend gewesen zu
sein. Allerdings suchte er schon als Knabe seinen

Ehrgeiz darin, Verse zu machen; doch gelangen
ihm diese noch schlechter als seine Reden (Ver.

2, 7), wie dies nach der Anlage des Unterrichts

in jener Zeit und nach der Person seiner Lehrer
nicht anders zu erwarten war. Trotz seiner Un-
fahigkeit auch auf rhetorischem Gebiete glaubte

20 er, hierin Geschmack und Urteil zu besitzen

und dieses selbst seinen Lehrern aufnotigen zu
konnen, wie dies ein Brief Frontos anzudeuten
scheint (epist. ad Verum lip. 113—115 Naber),
in welchem der Lehrer die Eigentumlichkeiten
seines Stils dem kaiserlichen Schuler gegenuber
verteidigt. Cbrigens sollen auch manche der unter
C.s Namen ausgegebenen Schriften von vertrauten

Freunden verfasst worden sein, und teils zu diesem
Zweck, teils wohl auch der Mode folgend, pflegte

30 C. Gelehrte und Rhetoren um sich zu haben (Ver.

2, 8). Weit mehr Vergniigen fand er aber an
korperlichen tibungen und Sport aller Art (Ver.

2, 10), die seinem lebenslustigen und vergniigungs-

siichtigen Sinn besser entsprachen.

c) Wahrscheinlieh im J. 145 (wenigstens wissen

wir, dass es bei Marcus in seinem 15. Lebens-

jahre geschah, Marc. 4, 5) empflng er die toga

virilis, und Pius feierte diesen Tag, an dem er

auch den Tempel Hadrians einwcihte, durch ein

40 Congiarium an das Volk (Ver. 3, 1 ; Miinzen mit
der Aufschrift liberalitas bei Eckhel VII 17.

Cohen 112 318f. nr. 490—501). Er wurde Quae-
stor vor der gesetzmassigen Zeit (152 oder 153)
und gab als solcher die ublichen Gladiatorenspiele,

bei welchen er den Platz zwischen seinem Adop-
tivbruder Marcus und dem Kaiser einnehmen
konnte (Ver. 3, 2; Pius 6, 10; dass hier trotz des

Namens Annius Verus nicht Marcus, sondern C.

gemeint ist, ersieht man aus dem vorhergehenden

50 Satz Pius 6, 9). Im J. 154, statim post quae-
sturam, also gerade so wie Marcus (Pius 6, 9;
Marc. 6,3), bekleidete er zum erstenmal den
ordentlichen Consulat mit T. Sextius Lateranus
(Ver. 3. 3; Pius 10, 3. CIL HI 3843 = Dessau
358. X 5051. VI 2381 a—c. VII 168. XV 3711
-3713 u. s. w. IGI 1052 , vgl. CIG III 5888.

Mommsen Chron. min. I 58. 224. 286. 427. 696.

II 142). Aber sonst wurde er von Pius offen-

kundig hinter Marcus zuriiekgesetzt. Dies zeigte

60 sich selbst in unbedeutenden Dingen ; denn wah-
rend dieser z. B. bei Eeisen der Ehre teilhaftig

wurde, in dem Wagen des Kaisers fahren zu durfen,

sass C. mit dem Praefectus praetorio zusammen
(Ver. 3, 4. 5). Er gait durchaus als Privatperson
und erhielt auch nicht wie Marcus den Titel

Caesar, sondern hiess einfach Augusti filius (Ver.

3, 5; die Inschriften bestatigen es im allgememen,
CIL II 1643. Ill 3843 = Dessau 358. XV 735.

1837 Ceionius Ceionius 1838

3807f. 4294. 4328. 4330. 4337; 4302 und 4308
ausnahmsweise Commodi f.\ wo sich der Titel

Caesar doch findet, geschieht es missbrauchlich,

wie CIL XV 733. 734. Athen. Mitt. XXI 1896,

256, aus dem J. 119: Aovxiov KaiaaQo;; V 6573
ist der Titel Caesar, da er bei dem Namen des

Marcus, dem er doch sicher gebuhrt, fehlt, ent-

weder aus Versehen oder ungenau zum Schluss

gestellt; vgl. auch Mommsen zu CIL XV 732
und St.-E. 113 1139. Dessau zu nr. 357; in der

neugefundenen africanischen Inschrift Rev. arch.

XXIX 1896, 393 nr. 75 ist der Vorname L. un-

riehtig fur M., da das Cognomen Verus im J. 146,

in welchem die Inschrift gesetzt ist, nur dem
Marcus zukam, und die Dedication daher sicher

auf Marcus zu beziehen). Von seinen priester-

lichen Amtern findet sich inschriftlich erwahnt,

dass er augur (CIL X 5051) und frater arvalis

war (CIL VI 1021 aus dem Arvalenhain; vgl.

Mommsen St.-R. lis 781, 2; als Arvalbruder ist

er dargestellt auf einer Biiste im Louvre, Ber-
nouilli Ikonogr. II 2, 209 nr. 32). Im J. 161
wurde er, noch als Privatmann, Consul ordina-

rius II mit seinem Adoptivbrader M. Aelius Aure-

lius Verus Caesar cos. Ill (Ver. 3, 3. CIL V 6573.

VI 1984. VIII Suppl. 14585. XV 3835 u. s. w.;

aus der Zeit nach seiner Thronbesteigung CIL
III 356 b. 1171. VI 596. 1119. X 1814. XV 3826.

3869; vgl. Comm. 1, 2. Mommsen Chron. min.

I 58. 225. 286. 428. 696. II 143).

d) Im Laufe desselben Jahres, am 7. Marz 161

(s. Bd. II S. 2504), starb Antoninus Pius, worauf

der Senat zunachst dessen alterem Adoptivsohn

Marcus, der Empfehlung des sterbenden Pius fol-

gend, der ihu schon durch die Erhebung zum
Caesar zum Nachfolger designiert hatte, die Herr-

schaft iibertrug. Aber dieser berief sogleich seinen

Bruder und Mitconsul dieses Jahres, C., zum Mit-

kaiser, so dass damals zum erstenmal das rQmische

Reich zwei Kaisern mit vollig gleichen Rechten,

gleicher Stellung und gleichen Wurden unterstand

(Ver. 3, 8; Marc. 7, 5; Hel. 5, 13. Gal. XIX 18.

Arist. or. XVI p. 392ff. Dind. Dio ep. LXXI 1, 1.

Zon. XII 2 p. 81. Vict, Caes. 16, 3. Epit. 16, 5;

Eutrop. VIII 9, 2. Oros. VII 15, 1. Ruf. Fest. c.

21. lord. Rom. 272. Hieron. chron. a. Abr. 2177
= 161. Amm. Marc. XXVII 6, 16). Auf die staats-

rechtliche Bedeutung dieser Samtherrschaft naher

einzugehen ist hier nicht der Ort; vgl. Bd. I

S. 2291. Mommsen St.-R. 113 1167—1171. Her-
zog II 1, 405—407. 2, 808—810. Dass der Ober-

pontificat nicht geteilt, sondern von Marcus allein

bekleidet wurde, ware, da sich die Collegialitat

in der Herrschaft selbstverstandlich nur auf die

Befugnisse erstreckt, die der Principat selbst in

sich schliesst, nicht aber auf die republicanischen

Amter, wie z. B. den Consulat an sich und Priester-

amter, zu erwiihnen nicht notwendig, wenn nicht

im J. 238 doch diese Teilung vorgenommen und
seither im Falle einer Mitherrschaft beibehalten

worden ware, und wenn nicht eine Anzahl von

Inschriften des C. diese Wurde enthielten. So

finden wir die Bezeichnung pontifex maximus
unter den Namen und Titeln des Kaisers Verus
auf folgenden Inschriften: CIL II 158. VIII 4644.

X 7475 (aus dem J. 161). Ill 129 = Suppl. 6658
= Le Bas-Waddington 2562d. VIII 2275.

Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1896, 41

(J". 162). CIL III 2845. VIII Suppl. 14694. X 17

(J. 163). Ill 495. XII 4344 (J. 164). VIII 4591;
Suppl. 11927. 17865. XI 5630 (J. 163—165, wegen
Arnien. kann Suppl. 17865 nicht aus dem J. 162
sein). VIII Suppl. 1795S = 223d. 2169 (J. 166).

II 3399 = Dessau367. VIE 4208; Suppl. 17866
(J. 167). Aber unter diesen vielen Inschriften

sind nur zwei aus Italien (X 17 von Locri und
XI 5630 von Camerinum), wahrend alle ubrigen

10 Provincialinschriften sind, von denen die meisten

auch sonstige Incorrectheiten enthalten; hingegen
ist darunter kein officielles Document (z. B. Mili-

tardiplom) und keine stadtrOmische Inschrift, ja,

seine Grabschrift (CIL VI 991 = Dessau 369)
nennt ihn sogar ausdriicklich pontifex schlecht-

hin. Wohl aber fehlt die Bezeichnung pontifex

maximus bisweilen auf Inschriften , die beiden

Kaisern gesetzt sind, auch dem Marcus; vgl. auch
Bd. I S. 2291. Mommsen St.-R. II» 1108.

20 Zugleich mit der Ernennung zum Mitkaiser

verlobte Marcus seinen Adoptivbruder mit seiner

Tochter (Annia) Lucilla (Marc. 7, 7. Dio ep. LXXI
1, 3, vgl. LXX 2, 2. Zonar. XII 2 p. 82 Dind.,

wo fehlerhaft Aovxiq gesetzt ist. Herodian. I 8,

3, vgl. auch Phot. cod. 94).

III. Regierungszeit, 161—169 n. Chr.

161: [p. m.] trib. pot. (7. Marz—9. Dec. 161)

cos. II [p. p.].

a) Name : So wie Marcus liess auch C. als

30 Kaiser den durch seine Adoption erworbenen Gen-
tilnamen Aelius weg (sonderbarerweise ist sowohl

bei Marcus als bei C. die einzige Inschrift,

auf der sich das Gentile Aelius dennoch findet,

die Basis eines jeden von beiden im Arvalen-

hain, CIL VI 1012 und 1021; ausserdem fin-

den wir diese Anomalie noch auf einer Milnze,

Mionnet I 421 nr. 365), und erhielt statt des

Cognomens Commodus das seines Bruders Verus,

wahrend dieser das Cognomen seines Adoptiv-

40 vaters Antoninus annahm (Ver. 4, 1; Marc. 7,

7. Gal. XIX 18. VII 478 ist Stovijeog wohl nur

Schreibfehler). C. heisst also als Kaiser Imp.

Caes. L. Aurelius Verus Augustus ; wo die Fi-

liation angegeben ist, nennt er sich vollstandig

Imperator Caesar dini Antonini filius, divi Ha-
driani nepos, divi Traiani Parthiei pronepos,

divi Nervae abnepos L. Aurelius Verus Augustus ;

ausnahmsweise wird er einmal auch als frater

Impferatoris) CaesfarisJ M. Aureli [Antonini
hOAug.]_ bezeichnet, CIL VIII Suppl. 11322; sonst

geschieht dies nur auf den nach seinem Tode ge-

setzten Inschriften, CIL III 1450 = Dessau 370.

VHI 8319. XII 5384, wie ja auch Marcus dann
die Angabe divi Veri Parthiei Maximi frater in die

Filiation aufnahm, vgl. Ephem. epigr. IV p. 504.

505, 1. Das Fragment der Arvalacten in Ephem.
epigr. VIII p. 336 ist somit falschlich auf Verus

bezogen worden; es ist richtig etwa so zu er-

ganzen: .... imp. Caesar i divi Veri P]arth(ici)

60Max(imiJ fratri, divi [Antonini ffiluj) M. Ali-

r(elio) Antonino Aug ... J und daher in die Zeit

nach Verus Tode und vor Commodus Ernennung
zum Mitherrscher, also zwischen Anfang 169 und
Ende 176 zu setzen. Ausserdem finden sich die

abgekiirzten Namensformen Imp. Caes. L. Au-
relius Aug. (IGS I 77: Avroy.oazwQ KaToaq Aov-
xiog Avurj/.iog 2e[laoTO$), L. Verus Aug. (CIL
VIII 1471. XV 737 und Miinzen), imp. L. Vents



1839 Ceionius Ceionius 1840

(CIG I 352 Avtoxqoitcoq Aovxiog OiiJQOs), imp,
Gaes. Verus Augustus (z. B. OIL X 3695 a),

imp. Verus Aug. (z. B. CIL X 8378 u. 0.). Bei
den Schriftstellern wird er gewtshnlich L. Verus
ocler Verus allein, seltener Litems allein genannt.
Irrttimlich wird ihra auch der Name Antoninus
beigelegt, namentlich in der Historia Augusta,
wo auch sonst die Namen teils unrichtig, teils

vollig verwirrt angegeben sind. Fehlerhaft sind

man p. p. uberhaupt nicht (vgl. Cohen IIP p. 197
Anm.), so dass Eckhel (VII 70f. VIII 452), aber
mit Unrecht, geglaubt hat, Verus habe diesen
Titel nie gefilhrt, Marcus ihn erst nach Verus
Tode angenoimuen. Ilingegen fehlt er auf spateren
Inschriften nur ausnahrnsweise (z. B. CIL II 3399
= Dessau 367).

6) Der Titel proconsul , der seit Traian nur
wahrend der Abwesenheit der Kaiser von Rom

demnach folgende Namen fur Verus; L. Aure- 10 gefilhrt wurde, erscheint auch auf mehreren In.
litis Ceionius Commodus Verus Antoninus (Hel, 2,

9), L. Ceionius Aelius Gommodus Verus An-
toninus (Ver. 1, 3), L. Aurelius Verus Corn-
modus (Marc. 7, 5), L. Aurelius Commodus (Euseb.
Hieronym. chron. LT 170f. Schoene. Synk. 669
Bonn.), L. Verus Commodus (Zonar. XH 2 p. 81
Dmd.), L. Annius Verus (Epit. 16, 5), Annius
Verus (Hadr. 24, 1; Pius 6, 10; s. oben lie),
L. Annius Antoninus Verus (Eutrop. VIII 9.

10; Cassiod. bei Mommsen Chron. min. II 143
Severiis], Antoninus Verm (Malal. XI 282 Bonn,
und diejenigen, wo er sonst noch Antoninus ge-
nannt wird (Hel. 5, 12; Pius 10, 3; Marc. 7, 7:

Diad. 6, 6; vgl. Macr. 3, 4. 7, 7; Diad. 7, 4; Alex
10, 5 ; Macr. 3, 4 sub Vero Antonino ist gewiss
nicht Verus gemeint). fiber die Siegerbeinamen
wird unter den einzelnen Jahren, in welchen er
sie annahm, die Eede sein ; hier sei nur kurz er-

wahnt, dass er seit 163 Armeniaeus, seit 165

schriften des Verus. Besonders bezeichnend fur
den Gebrauch dieses Titela ist das Militardiplom
vom Marz oder April 166 (CIL III Suppl. p. 1991
dipl. LXXIII), welches ihn Verus giebt, der urn
diese Zeit aus dem Partherkrieg noch nicht zu-
rflckgekehrt war, wahrend er bei Marcus, der sich
damals in Rom befand, fehlt (Mommsen St.-R.
lis 778 5 i). Ausserdem steht proconsul noch
auf den Inschriften CIL VIII Suppl. 14694. 19690

20 (J. 163). II 1946. Ill 495. 1373. XII 4344 (J. 164).
VIII 17865 (J. 163 oder 164), Meilenstein aus
Solak bei Perge, Heberdey und Wilhelm
Reisen in Kilikien 133 nr. 221 (J. 165), fehlt
aber auf Inschriften aus den spateren Jahren,
wo Verus schon in Rom oder wenigstens in Ita-
lien weilte.

7) Uber frater Arvalis in der Titulatur des
Verus (CIL VI 1021) s. oben lie und Ilia.

c) fiber die Ereignisse in diesem und den
Parthicus Maximus und seit 166 Medieus heisst. 30 folgenden Jahren von Verus Regierung ist das

b) Titel: 1) Die Wiirde eines Pontifex maxi-
mus konnte ihrer Natur nach immer nur von
einem Kaiser bekleidet werden und musste daher
Verus versagt bleiben. Wenn er gleichwohl diesen
Titel aufnichtofneiellen Denkmalern crhalt, so
liegt darin ein Versehen oder eine Unkenntnis.
Vgl. im librigen oben lid.

2) Da Marcus nachweislich seine tribunioiae

Notwendige schon unter Marcus (s. Bd. I S. 228811.)

zusammengestellt und braucht daher hier nicht
wiederholt zu werden. Nur soweit die Begeben-
heiten auf Verus Bezug haben, seien sie an dieser
Stelle verzeichnet. Gleich nach der Thronbestei-
gung erfolgten die iiblichen Acte der Freigebig-
keit seitens der Kaiser und die Feierlichkeiten
anlasslich der dem Pius erwiesenen letzten Ehrcn

potestates mit dem 10. December begann (vgl. (vgl. dariiber auch Bd. II S. 2504f. ; den Miinzen
Bd. 1 is. 22911), so ist es selbstverstandlich, dass 40 des Marcus mit lib(eralitas) Augustor(um) ent-
Verus dasselbe that. sprechen auch solche des Verus, Cohen 116-118).

3) Die Emeuerung des Imperatorentitels geht
bei Verus conform mit der Erwerbung der Sieger-
beinamen. 163 wurde er imp. II zugleich mit
der Annahme des Beinamens Armeniaeus, 165
ist er imp. Ill und Parthicus Maximus, 166
imp. /Fund Medieus; nur die vierte Acclamation,
nach welcher er seit 167 imp. V heisst, ver-
schaffte ihm ebensowenig wie Marcus einen Sieger-
beinamen. 50

4) Xaehdem Verus, wie erwahnt, noch als
Privatmann zweimal (J. 154 und 161) Consul
gewesen war, trat er als Kaiser den dritten Con-
sulat im J. 167 an.

5) Den Titel pater patriae nahm Verus erst
im J. 166, nach der Riickkehr aus dem parthi-
schen Krieg an (Marc. 9, 3. 12, 7; er hat ihn
noch nicht auf dem Diplom vom Marz oder April
166, CIL in Suppl. p. 1991 dipl. LXXIH; vgl.
Bd. I S. 2292). Jedoch findet sich auch dieser 60
Titel irrtfimlich auf Inschriften aus friiheren Jahren
(CIL II 158. X 7475, J. 161. Ill 129 = Suppl.
6658 = Le Bas- Waddington 2562 d. VILI
2275. Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1896,
41, J. 162. Vni Suppl. 11927, zwischen 163
und 165) ; ein Vergleich lehrt, dass sich auf alien
diesen Inschriften auch der friiher beruhrte Fehler
(pont. max.) findet. Auf Miinzen des Verus liest

Noch in dieses Jahr fallt auch der Ausbruch des
Partherkriegcs, der erst fiinf Jahre spater zum
Abschluss gebracht wurde. Diese Feldziige wollen
zusammenhangend betrachtet sein.

Feldziige im Orient (161—166).
162: {p. m.) trib. pot. 72(10. Dec. 161-9. Dec.

162) cos. II. {p. p.) (proeos.).

163: Armeniaeus, (p. m.) trib. pot. Ill (lO.Dec.
162-9. Dec. 163) imp. U. eos. IL {p.p.}
proeos.

164: Armen., (p. m.) trib. pot. IV (10. Dec.
163-9. Dec. 164) imp. II. eos. II. {p. p.)
proeos.

165: Armeniaeus, Parthicus Maximus, (p.
m.y trib. pot. V (10. Dec. 164—9. Dec.
165) imp. II und III. cos. II. (p. p.} pro-
eos.

166: Armeniaeus, Parthicus Maximus. Me-
dieus, (p. m.) trib. pot. VI (10. Dec.
165-9. Dec. 166;, imp. Ill und IV. cos. II.

designed. III. p. p. (proeos.). '

Schon unter Antoninus Pius hatte die Gefahr
eines Partherkrieges bestiindig gedroht, war aber
durch die Friedensliebe und Besonnenheit des
alten Kaisers schliesslich doch abgewendet worden
(Marc. 8, 6 ; vgl. CIL IX 2457 missus ab imp. An-
tonino Aug. Pio ad d[e]ducen[d]as vexfijllationes

1841 Ceionius Ceionius 1842

in Syriam ob [bjellum [Parjthicum; derFriedens-

schluss, von dem der Rhetor Aelius Aristides in

Form eines Traumes spricht, bezieht sich wahr-

scheinlich nicht darauf, s. u.). Um so schneller

brach dieser Krieg uaeu der Thronbesteigung der

neuen Kaiser aus. Den Anfang dazu machte wieder
der Partherkenig Volagases ILL (nach anderer

Zahlung IV.), indem er seinem Feldherrn Osroe's

(die Meinung De Longpe'riers M^moires sur

la chronol. et l'iconogr. des rois Parthes Ar-

sac. 146, dass dieser MitkCnig war, hat wenig
fur sich) den Befehl gab, Pacorus (s. Aurelius
Nr. 182), einen Fttrsten verwandten Geschlechtes,

zum Konig von Grossarmenien zu erheben. Der
Legat von Kappadokien, P. Aelius Severianus

Maximus, der sich mit den ihm verfiigbaren Trup-

pen Osroes entgegenstellte, wurde bei Elegeia
vollstandig besiegt, sein Heer nahezu vernichtet,

er selbst gab sich den Tod (Dio ep. LXXI 2, 1 =
Zonar. XII 2 p. 82 Dind. Lukian. Alex. 27, 235f.

hat gewiss die unrichtige Version, vgl. quom. hist.

conscr. c. 18, 26. 21, 30 [und dazu Mommsen
E. G. V 406, 1]. 25, 33f. 26, 34. 31, 41. Fronto

p. 209. 131. Ver. 6, 9; dass hiebei weder die

legio XXII Deiotariana, noch uberhaupt irgend

eine Legion ganzlich zu Grande gegangen ist, zeigt

Trommsdorf Quaestiones duae ad historiam le-

gionum Romanar. spectantes, Diss. Leipz. 1896,
86—89, der auch die ziemlichauseinandergehenden

alteren Ansichten sorgfaltig verzeichnet). Nun
stand den Parthern Armenien, Kappadokien und
Syrien offen, und sie fielen auch mit bedeutender

Heeresmacht in Syrien ein, wo die Legionen unter

dem Statthalter Aelius Attidius Comelianus (vgl.

Rev. bibl. 1895, 374 die verbesserte Lesung von
CIG III 4661 add. p. 1183) geschlagen wurden,
so dass die Bevolkerung zum Abfall geneigt schien

(Marc. 8, 6 ; Ver. 6, 9 caesis legionibus ist auf

diese Niederlage, nicht auf die des Severianus,

deren mit interfeeto legato gedacht ist, zu be-

ziehen; vgl. Marquardt St.-V. 12 371, 11.

Trommsdorf a. a. O. 87. Oros. VII 15, 2).

In Rom machten diese Ungliicksfalle so starken

Eindruck, dass Verus selbst die Oberleitung im
Kriege tibernehmen musste (Marc. 8, 9. Galen. XIV
647. Dio LXX 2, 2. LXXI 1, 3. Ruf. Fest. 21 =
Jordanes Rom. 272. Oros. VII 15, 2. Phot. cod.

94). Aber er reiste hOchst bequem und langsam
auf den Kriegsschauplatz und hielt sich trotz der

beunruhigenden Nachriehten an mehreren Orten

auf, um seinem Yergntigen nachzugehen. Bis

Capua begleitete ihn Marcus, der dann nach Rom
zuriickkehrte ; als er aber auf der Weiterreise in

Canusium erkrankte, besuchte ihn Marcus dort

abermals (Ver. 6, 7; Marc. 8, 10. 11; vielleicht

bezieht sich auf diese Krankheit Frontos Gluck-

wunsch zu Verus Genesung; doch vgl. Mommsen
Herm. VIII 216; Miinzen mit der Darstellung

von Salus und Aesculapius aus dem J. 162, Cohen
347); dann schiffte er sich, wie es scheint, in

Hydruntum ein (CIL IX 16 = Dessau 359, vgl.

Mommsens Bemerkung dazu). Hatte er sich

in Apulien der Jagd gewidmet, so vergniigte er

sich in Korinth und Athen an musischen Spielen

und verweilte audi in mehreren Stadten von Asia,

Pamphylia und Cilicia (Ver. 6, 9; fiber seinen

Aufenthalt in Athen Euseb.-Hieronym. chron.

p. 170f. Schoene. Cassiod. bei Mommsen Chron.

min. II 143. Synk. 664, 11 Bonn.; vgl. auch

'Etpnfi. aex . Ill 1895, lllf. nr. 27. Miinzen mit
profectio Aug. Eckhel VII 90. Cohen 132—
138 aus dem J. 162; 139-141 aus dem J. 163).

Als er endlich nach Antiochia gekommeu war,

ergab er sich vollends einem schwelgerischen Leben
•und fiihrte den Krieg durch seine Feldherrn (Ver.

7, 1 ; Marc. 8, 12).

fiber die Zeit des Beginns dieses Krieges sind

10 wir durch kein zuverlassiges Zeugnis unmittelbar

unterrichtet ; denn wenn Eusebius sowohl als

Hieronymus und die versio Armenia (LT 170f.

Schoene) Volagases Einfall in das J. 163 setzen,

Verus Aufenthalt in Athen hingegen in das J. 161
(versio Arm.), bezw. 162 (Hieron.), so ist deutlich

die verkehrte Reihenfolge ersichtlich (vgl. Napp
17). Denn sicher hat Verus die Reise in den
Orient erst nach der Besiegung des kappadokischen

und des syrischen Heeres angetreten (Fronto p. 209.

20 Ver. 6, 9); nun fallt aber diese Reise in das

J. 162, in welchem ihm die Ehreninschrift in

Hydrunt anlasslich seiner Abfahrt gesetzt wurde

(s. o.; wahrscheinlich war er noch am 28. Marz
162 in Rom, Fronto p. 118; vgl. Mommsen
Herm. VIII 213, wahrend N aber p. XXVIII den

Brief mit Unrecht aus dem J. 161 datiert; auch
die erwahnten Miinzzeugnisse, betreffend Verus

Krankheit, sprechen fur 162), und der Angriff

des Volagases erfolgte demnach wahrscheinlich

30 schon 161 (vgl. Napp 17—19. Schiller 640),

dauerte aber noch bis in das J. 162 (Attidius

Comelianus ist nach CIL III 129 = Suppl. 6658
= LeBas-Waddington2562d im J. 162 noch

Statthalter von Syrien, aber im selben Jahre finden

wir nach CIL III Suppl. 6715 bereits seinen Nach-

folger A. Larcius im Amte).
Mit der Ankunft des Verus, wenn auch nicht

durch sein Verdienst, begann der Feldzug von
rOmischer Seite mit grOssererEnergie und besserem

40 Erfolg gefiihrt zu werden. Es lassen sich im
ganzen drei Abschnitte in diesem Kriege unter-

scheiden: der armenische (161—164), der zum
Teil gleichzeitige parthisehe (163— 165) und der

medische Krieg (165—166; vgl. Bd. I S. 2294),

und demzufolge wird der ganze Feldzug officiell

bellurn Armeniacum ParthicumMedicum genannt

worden sein (CIL VIII 965 = Dessau 365 Vic-

toria Armeniaca Parthica Medica; vgl. CIL VI
1497 = Dessau 1094. VI 1377. Ill 1457 =

50 Dessau 1097f. helium Armeniacum et Parthicum.

m 6189. VI 1377. XII 2718. Rev. arch. XXI 1893,

396 nr. 88 = Dessau 2311 expeditio Parthica.

CIL III Suppl. 7505 expeditio Orientalist; die

gleiche Reihenfolge der Ereignisse finden wir an-

gegeben Lukian. quom. hist, conscr. 30, 41 xSsv

iv 'AQfuria xal Msooxozafiiq xal Iv MrjSia ....

noaydivxtov acpijytjaig. Sonst wird der Krieg

meist als bellurn Parthicum bezeichnet (bei Schrift-

stellern und auf Inschriften. z. B. CLL VI Suppl.

60 31856 = Dessau 1327). Litteratur uber die

Partherfeldzilge: Napp s. o. Mommsen R. G.

V 405—109. Schiller I 639—642. v. Gut-
schmid Geschichte Irans 147—150; Unters. fiber

die Gesch. des KOnigreichs Osroene, Mem. de

l'acad. de St, Petersburg XXXV 1, 1887, 29—34;
vgl. unter M. Armius Verus (Annius Nr. 94).

Den ersten entscheidenden Erfolg im arme-

nischen Feldzug errang (M.) Statius Priscus (Li-
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cinius Italicus), damals Legat von Kappadokien
(VI 1523 = Dessau 1092) als Nachfolger des

Severianus Maximus ; er eroberte die Hauptstadt
Grossarmeniens, Artaxata, worauf zunachst Verus,

spiitcr auch Marcus den Beinamen Armeniacus
annahm (Mare. 9, 1 ; Ver. 7, 1. 2. Fronto p. 121.
Lukian. quom. hist, conscr. 20, 28). Die Erobe-
rung Artaxatas fallt in das J. 163, da bereits in
diesem Jahre der Beiname Armeniaeus und die

damit zusammenhiingende Iterienmg des Impe- 10
ratortitels (Marc. 8, 12) auf Inschriften und Miinzen
des Yerus erscheint (CIL VIII 24; Suppl. 19690.
X 17 = Dessau 361 ; iiber III Suppl. 7616 vgl.

Mommsen Arch.-epigr. Mitt, VIII 249. Eckhel
VII 90. Cohen 4—6. 219—221. 880f.;. Arme-
niaeus fehlt noch CIL III 2845. V S327. VI
1021. VIII Suppl. 14694. IX 5827. XII 107.
Cohen 1. 69—84. 139—141. 156. 170. 180. 344).
Die Folge dieses Sieges war, dass Sohaemus, ein

rttmischer Senator, Consular , angeblieh aus dem 20
Geschlecht der Achaimeniden und Arsakiden (vgl.

Mommsen E. G. a. a. O.), als Konig in Gross-
armenien eingesetzt werden konnte (dass er schon
vor Ausbruch des Krieges in Annenien geherrscht
habe, wie wiederholt angenommcn wurde, ist un-
gewiss, vgl. Mommsen 407, 2). Dieser Auf-
gabe unterzog sich P. Martius Verus, der (zweite?)

Nachfolger des Statius Priscus im Commando
(Suidas s. Mdgriog ; Priscus unmittelbarer Nach-
folger war wahrscheinlich C. Iulius Severus, wenig- 30
stens lesen wir auf dem Grabstein eines Vete-
ranen der leg. V Macedonica, CIL III Suppl.
7505 = Dessau 2311, dass er unter Statius Pri-

scus, Iulius Severus und Martius Verus gedient
habe ; aber weder Iulius Severus, der vor Statius

Priscus, namlich 155, noch Martius Verus, der

erst 166 Consul war, kttnnen zur Zeit des Krieges
Statthalter von Kappadokien gewesen sein; letz-

terer zog wahrscheinlich als Legionslegat der

leg. V Maeed. in den Krieg; vgl. CIL III 6189), 40
indem er seinen Untercommandanten (Tribunen ?)

Thukydides damit betraute; die vollstandige Paci-
ficierung des Landes und die Vertreibung des Pa-
corus gelang erst nach Eroberung von Kainepolis
(Valarsapat; vgl. CIL III 6052. Mommsen E.
G. V 407), der neuen Hauptstadt von Grossarme-
nien. Die Umwandlung Armeniens in einen rflmi-

schen Vasallenstaat war im J. 164 durchgefuhrt
(Ver. 7, 1. Suid. a. a. O. Fronto p. 127. 181.
Phot. cod. 94; vgl. Ver. 7, 8. Munzen mit der 50
Legende Bex Armeniis datus aus dem J. 164
Eckhel VII 91. Cohen 157—165).

Verus blieb indessen, wie erwahnt, ruhig in
Antiochia, freute sich der hervorragenden Lei-
stungen seiner Legaten, deren Erfolge ihm zu Gute
kamen, und war im iibrigen nur darauf bedacht,
sich den Aufenthalt im Orient so angenehm wie
mfiglich zu machen. Dort war es auch , wo ihm
die schune Hetaere Panthea aus Smyrna das Leben
versiissen half; sie zu ehren, hat Lukianos die 60
Eixdveg (vgl. c. 2. 10) geschrieben und die apo-
logetische Schrift 'Ynio twv Ely.ovmv verfasst
(s. o. I di ; vgl. auch Marc, tfs i. VIII 37. Sehol.
Lukian. IV p. 164 Jacobitz. Den Winter ver-
brachte er meist in Laodikeia, den Sommer in
dem bekannten Yergniigungsort Daphne bei An-
tiochia, die iibrige Zeit des Jahres in Antiochia
selbst (Ver. 7, 3). Nur voriibergehend eab er

dem Drangen seiner Coraites (als solche werden
ausser den genannten drei, Statius Priscus, C.

Iulius Severus und Martius Verus, auch M. Pon-
tius Laelianus Larcius Sabinus CIL VI 1497 =
Dessau 1091, M. Claudius Fronto CIL in 1457.
VI 1377 = Dessau 1097f.; vgl. Lukian. quom.
hist, conscr. 21, 29, M. Iallius Bassus Fabius
Valerknus CIL XII 2718f. und Avidius Cassius
Ver. 7, 1 bezeichnet; jedenfalls in hfiherer Stel-

lung waren an dem Kriege auch beteiligt P.
Furius Saturninus und Flavius Titianus, Lukian.
quom. hist, conscr. 21, 29; vgl. Napp 73ff.;

ferner P. Iulius Geminius Marcianus, CIL VIII
7050 = D e s s au 1 102 ; hingegen bekleidete P. Hel-
vius Pertinax, der spatere Kaiser, damals wohl
nur einen untergeordneten Posten) nach und kam
bis an den Euphrat (Ver. 7, 6). Bald kehrte er
aber wieder um und reiste nach Ephesus, um
seine Vermahlung mit Lucilla zu feiern, die Marcus,
nachdem er ihr bis Brundisium das Geleite ge-

geben hatte, in Begleitung des Oheims (M. Cei-

onius) Civica (Barbaras) und der Schwester (wahr
scheinlich der Ceionia Fabia, obwohl es Marc. 9,

4 heisst sorori suae; vgl. v. Ron den oben
Bd. I S. 2315. Klebs Prosopogr. I 331) des
Verus dorthin schickte. Seinen anfangliehen Plan,
nach Syrien zu reisen, gab Marcus auf; eben um
dieser urspriinglichen Absicht zuvor zu kommen,
war Verus nach Ephesus gekommen (Ver. 7, 7 ;

Marc. 9, 4). Die Hochzeit fand im J. 164 statt

(medio belli tempore, Marc. 9, 4. 20, 7; Ver. 2,

4. 10, 3. Eutrop. VIII 10, 1. CIL VI 360 =
Dessau 366). Aus dieser Ehe scheint nur ein

Kind entstammt zu sein, von dem wir nichts Naheres
wissen (Dio ep. LXXII 4, 4. CIL VI 360 =
Dessau 366. Eckhel VII 99f. Cohen III2 218
nr. 36—40; iiber die Stelle bei Fronto p. 132
Socrum et liberos vestros sahito vgl. Mommsen
Herm. VIII 207; Arch.-epigr. Mitt. XIV 1891, 158
nr. 46 liberoricmqtie eorumX

Wahrend Verus sich so in seinen Vergniigungen
wenig stOren liess, erfochten seine Feldherrn ent-

scheidende Siege auch auf dem syrischen Kriegs-

schauplatz, wo der Kampf noch vor dem Ende des
armenischenFeldzugcs begonnen hatte. DerLowen-
anteil an den hier errungenen Erfolgen gebuhrte
dem Avidius Cassius, den Verus zum Oberbefehls-

haber in diesen Kampfen eingesetzt hatte (Dio ep.

LXXI 2,2 = Zon. XII 2 p. 82. Eutrop. VIII
10, 2. Oros. VII 15, 2; s. o.); wahrscheinlich

damals schon wurde er auch Statthalter von Sy-

rien, wo auf Attidius Cornelianus noch im J. 162
zuerst A. [L]arei[us ... J (CIL III Suppl. 6715),
dann M. Annius Libo CVer. 9, 2) und endlich,

etwa 164—165, Iulius Verus (CIL III 199 = Le
Bas-Waddington 1874; Marcus heisst hier

schon Armeniaeus) gefolgt war. Aber keiuesfalls

konnte er das erweiterte, ausserordentliche Com-
mando, das er spater erhielt i vgl. Mommsen
E. G. V 406, 2), schon in dieser Zeit, bei Anwesen-
heit des Kaisers, inuehaben ; vgl. auch v. Rohden
oben Bd. II S. 2380. Cassius suchte vor allem
iD dem an und fur sich zuchtlosen und durch
die lange Friedenszeit unglaublich verwahrlosten

syrischen Heer die voile Mannszucht wieder her-

zustellen, was ihm reclit wohl gelang (Fronto

p. 178; ihm und vielleicht auch dem Pontius
Laelianus ist ohne Zweifel das Lob zuzusprechen,
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das Fronto p. 206ff. 128ff. in so uberreichlichem

Masse seinem kaiserlichen Herm spendet). trber-

dies wurde hier zu einem Mittel gegriffen, das

man auch sonst in ahnlichen Fallen ofter ange-

weudet hat; man suchte durch Ileibeiziehung

tiichtigerer Streitkrafte aus dem Westen ein Ge-

gengewicht fur die Ausartungen der disciplin-

losen syrischen Legionen zu schaffen. So zog

die legio V Maeedoniea aus Moesia inferior in

den Partherkrieg (CIL III 6189; Suppl. 7505
= Dessau 2311; s. o.); desgleichen kampften
in diesem Kriege die legio II adiutrix , die

einzige Legion von Niederpannonien (CIL VIII
Suppl. 18893. Kev. arch. XXI 1893, 396 nr. 88;
vgl. v. Domaszewski Neue Heidelb. Jahrb.

V 1895, 111), ferner Vexillationen der leg. X
Gemina aus Pannonia superior (Ritterling
De legione Romanoram X gem. Leipzig 1895,

59f.), vielleicht auch die leg. II Traiana fortis

aus Agypten (Trommsdorf a. a. O. 41 ; hin-

gegen stiitzt sich die Behauptung Jiinemanns
De legione Romanorum I adiutrice, Leipzig 1 894,

87f., dass auch diese Legion an dem Partherkriege

teilgenommen habe, auf schwache Griinde; dass

auch die Inschrift des Claudius Fronto CIL VI
1377 = Dessau 1098 fur die Beteiligung der

leg. I Minervia an diesem Krieg nichts beweist,

behauptet J. Klein Rhein. Jahrb. LXXIII 1882,

68 mit Recht; dagegen Schilling De legionibus

Romanorum I Minervia et XXX Ulpia, Leipz. 1893,

62). Ganz ungewo'hnlicherweise (vgl. Mommsen
St.-R. 113 850, 3) wurde selbst in Italien eine

Aushebung veranstaltet (CIL VI 1377 = Dessau
1098). Freilich wurden durch solche Massnahmen
andere Grenzprovinzen von Truppen entblOsst und
namentlich die gegen die Germanen stark ge-

fahrdet.

Der Siegeslauf des Avidius Cassius lasst sich

mit zicmlicher Wahrscheinlichkeit wie folgt fest-

stellen. Nach dem blutigen Siege bei Europus
(Lukian. a. a. O. 28, 37ff. 20. 29. 24, 33) iiber-

schritt er den Euphrat beim Zeugma (Suid. s.

Cevy^a = Dio Bd. IV 171f. Dind.), durchzog
Osroe'ne und eroberte daselbst Dausara (Fronto

p. 121) und die Hauptstadt Edessa (Lukian. a. a. O.

22, 30 ; wahrscheinlich bezieht sich auch der von
Prokop. bell. Pers. II 12 p. 209 Bonn, gemeldete

Verrat der Edessener an den Parthern auf dieses

Ereignis ; vgl.G u t s c hm i d Osroe'ne 29), wo der kurz

vorher von Volagases eingesetzte osroenische KSnig
Wa'il bar Sahru residierte, nachdem der vertrie-

bene legitime Konig Ma'nu VIII. Philoromaios

zu den Romern gefluchtet war (vgl. Gutschmid
Osroene 30; Gesch. Irans 148f. Schiller 639).

Entweder schon jetzt oder erst beim Friedens-

schluss wurde Wall abgesetzt, vorlaufig aber noch
nicht Ma'nu, sondern Abgar VIII. erhoben, dem
dann erst ca. 167 Manu iolgte (vgl. Gutschmid
Osroene 34. 49j. Nach dem Fall von Edessa
wurde das rfimische Heer noch durch die Bela-

gerung von Nisibis eine Zeit lang aufgehalten,

worauf Cassius den zurikkweichenden Volagases,

der sich von seinen Bundesgenossen verlassen sah,

durch ganz Mesopotamien verfolgte, wobei er bis

Seleukeia gelangte. Auf dieser Flucht war es

wohl. dass der friiher genannte parthische Feld-

herr Osroes sich nur durch Schwirnmen iiber den

Tigris rettete (Lukian. a. a. 0. 19, 27). Seleu-

keia wurde wegen einer angeblieh oder wirklich

begangenen Treulosigkeit der Plunderung anheim-

gegeben und eingeaschert ; ein ahnliches Schicksal

erfuhr Ktesiphon, wo der Palast des Parther-

kunigs zerstuit und eine grosse Zahl von Einwoh-
nern umgebracht wurde (Ver. 8, 3. 4; vgl. 7, 1.

Dio LXXI 2, 3 = Zonar. a. a. 0.; vgl. Fronto

p. 131. Lukian. a. a. 0. 31,42. Phot. cod. 94.

Eutrop. VIII 10, 2, mit Ausnahme einiger Hss.,

10 die 40 000 angeben , und die davon abhangigen

Quellen Oros. VII 15, 2. Ruf. Fest. c. 21. Jord.

Rom. 272. Mommsen Chron. min. II 459 enthal-

ten ausser der Seltsamkeit urbs Assyriae [Orosius

gar sagt, am Hydaspes gelegen] die unglaublich

hohe Angabe von 400 000 Menschen, die dabei

umgekommen seien, nach Hieron. a. Abr. 2180
= 164 n. Chr. 300000. Aran, Marc. XXIII 6,

24. XXIV 5, 3; vgl. Napp. 30, 2). Hunger
und Krankheiten im Heere, namentlich die Pest

20 (s. unten), die wahrend der Plunderung Seleu-

keias ausbrach, zwangen Cassius zur Ruckkehr
(Dio LXXI 2, 4 = Zonar. a. a. 0. Amm. Marc.

a. a. 0. Ver. 8, 2 und 7, 1 nennt irrtiimlich

Babylon). Gleichzeitig mit ihm scheint ein anderer

Legat etwas siidlicher gezogen zu sein und sich

nach einem Siege bei Sura (Lukian. a. a. 0. 29,

40) und nach der Eroberung von Nikephorion

(Fronto p. 121) mit dem Heere des Cassius ver-

einigt zu haben, der dann, wie erwahnt, den Ober-

30 befehl erhielt (Dio a. a. 0.). Unter seinem un-

mittelbaren Commando hat seinen Zug allem An-
schein nach Claudius Fronto mitgemacht; jeden-

falls commandierte er auch in Osroe'ne, wie seine

friiher erwahnte Inschrift besagt, als legfatus}

Aug(ustorum) pr(b) prfaetore) exercitus legionarii

et auxiliorfuni) per Orientem in Armeniam et

Osrhocnam et Anthemusiam duetorum.
Verus war iiber die Siege des Avidius Cassius

in hohem Masse erfreut und schickte den Tri-

40 bunen Iunius Maximus mit den litterae laureatae

(der ublichen Form von Siegesbotschaften) nach

Rom (Dio LXXI 2, 4. Fronto p. 178). Das Heer

erhielt ein donatimm; denn darauf wohl ist die

liberalitas auf den Munzen des Verus vom J. 165

(Eckhel VII 92. Cohen 119—122) zu beziehen,

zumal die gleichzeitigen Munzen des Marcus diese

nicht aufweisen.

Der Zug nach Osroene und die Schlacht bei

Sura sowie die Einnahme von Nikephorion fallen

50 wahrscheinlich noch in das J. 163 (vgl. Gut-
schmid Osroe'ne 29). Beendet aber wurde der

Feldzug in Mesopotamien im J. 165 ; nach dessen

erfolgreichem Abschluss mit der Eroberung der

parthischen Metropole konnte der Senat den beiden

Kaisern mit Recht den Ehrennamen Parthicus

Maximus verleihen. was formell erst anlasslich

des Triumphes geschah ; zugleich konnten sie sich

als imp. Ill bezeichnen (Marc. 9, 2 ; Ver. 7, 2.

Munzen des Verus mit Parthicus 'Maximus und
60 imp. Ill aus dem J. 165 Eckhel VII 92. Cohen

190—196. 272—275; diese Bezeichnung fehlt

noch Cohen 14f. 106—108. 119—122. 166. 182

—189. 262—271. 345, ebenso auf der Inschrift

bei Heberdey und Wilhelm Reisen in Kilikien

133 nr. 221).

Der dritte und letzte Teil des Krieges, der

Zug nach Medien, wurde vielleicht von Cassius

im An.schluss an den eben geschilderten Feldzug
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xintemommen (Yer. 7, 1; vgl. Mommsen R. G.
V408, dagegen Gutschmid Gesch. Irans 149);
wir sind dariiber nicht naher unterrichtet. Dass
aber auch hier ein Sieg errungen wurde, lehrt

sowohl die frfiher envahnte Bezckhmmg des Sieges
Tiber die Parther und die Einteilung der Ereig-
nisse bei Lukianos als auch die anlasslich des
Triumphes erfolgte Annahme des Beinamens Me-
dieus seitens der beiden Kaiser (Ver. 7, 2) und

Zuriickziehung der in den Krieg dirigierten Streit-

krafte ging jedenfalls erst im Laufe dieses Jahfes
vor sich, wie wir aus einem lateinischen Papyrus
ersehen, nach welchem die misenatische Flotte
am 24. Mai 166 noch im Hafen von Seleukeia an
derMtindung des Orontes vor Anker lag (Schulten
Herm. XXXII 278f„ vgl. 289). Verus kehrte hier-

anf zur Feier des Triumphes nach Rom zuriick,

obwohl er sich mir ungern von dem Schauplatz
die erneuerte Imperatorenacclamation, derzufolge 10 seiner Erfolge trennte (Ver. 7, 9) Der Riickzuz
llfiirln imti TV CTPtianTi+ wov/lon CPTT VT Qfin „<-„u-~+„ „:.l- .• c . ^l J

• „ /...
°

beide imp. IV genannt werden (CIL VI 360
Dessau 366 vom 23. August 166, hingegen noch
nicM im Militardiplom vom Marz oder April dieses

Jahres, CIL III Suppl. p. 199 If. dipl. LXXIII,
so dass zwischen diese beide Termine der Triumph
und die Annahme des Siegerbeinamens, bezw. das
Ende des Krieges anmsetzen ist ; andere Inschriften
mit Medieus und imp. IV, die sicher aus dem
J. 166 stammen, CIL VI 1022 = XIV 106. VILT

gestaltete sich insofern verhangnisvoll fur das
Reich, als dadurch die in Seleukeia ausgebrochene
Pest ungeheuer weite Verbreitung gewann und
noch viele Jahre lang in Kom und Italien ebenso
wie in den Provinzen wutete (Ver. 8, 1). Zahl-
reich haben sich die Nachrichten fiber diese ver-

heerende Seuche, eine der furchtbarsten ihrer Art,
bei den Schriftstellern erhalten (ausser den oben
citierten Stellen noch Marc. 13, 3—5. Lukian.

4195. XIV 105, s. u.; Mtinzen aus diesem Jahr20Alex. 36, 243, vgl. quoin, hist, conscr. 15, 22."

mit Medieus Eckhel VII 92f. Cohen 205; imp.
IV Cohen 126. 206—208. 276—279. 288; imp.
IU Cohen 125. 197—204. 280—287 , auf 205
wegen Medieus wohl nur Versehen fur imp. nil;
merkwilrdigerweise verschwindet dieser Name in

den folgenden Jahren von den Mtinzen, Eckhel
a. a. O.).

Schon wahrend des Krieges hatte Verus, sei

es aus Furcht oder aus Grossmut, dem Partner-

Galen. IV 788. X 360f. XIX 15. Aristid. orat.

XXIV 475. XXVI 504. LI 572 Dind. [der Rhetor
wurde auch selbst von der Krankheit ergriffenl.

Epit. de Caes. 16, 3. Eutrop. VIII 12. Oros.
VII 15, 5f. Euseb.-Hieron. a. Abr. 2184 = 168.
Synkell. 665, 6; vgl. Friedliinder Sittenge-
schichte 16 40).

In Rom angekommen, genoss Verus auf seinen

Wunsch gemeinsam mit Marcus die Ehren des
konig wiederholt Friedensantrage gestellt, die 30 Triumphes ; nun erst verlieh der Senat beiden
dieser aber in seinem Ubermute zuruckwiets (Fronto
p. 208; vgl. 121. 131f. Nazar. paneg. 24 p. 231
Baehrens; vielleicht beziehen sich auf diese Unter-
handlungen die Munzaufschriften Hcretdes parifer,
Cohen 112, aus dem J. 164, und Pari Aug.,
Cohen 125, aus dem J. 166, aber noch vor Ende
des Krieges). Nachdem sich aber dann das Kriegs-
gliick zu Gunsten des Verus entschieden hatte,
nahm Volagases endlich docb den Frieden an

Kaisern die Siegerbeinamen, die Verus schon fruher
vom Heere empfangen hatte, beide nahmen den
Titel pater patriae an (s. o. Illb, 5) und erhielten

die corona civica (Ver. 7, 9. 8, 5; Marc. 9, 3.

12, 7—11. Vict. Caes. 16, 4. Eutr. VIII 10, 3.

Oros. VII 15, 2. Ruf. Fest. 21 ; vgl. auch Polyaen.
strateg. I pr. 1. VI pr. Amm. Marc. XXIII 5,

17. Euseb.-Hieron. 2181 = 165, nach der versio

Arm. 2182 = 166. Synkell. 664, 13. Cassiodor.
Die Wirkungen desselben (seine niiheren Bestim- 40 bei Mommsen Chron. min. II 143; CIL VI 1022
mungen sind uns nicht bekannt) entsprachen immer
bin den errungenen Siegen ; die wahrend des
Krieges vollzogene Umwandlung Armeniens, Os-
roenes und vielleicht auch anderer bisher parthi-
scher Teilreiche in rfimische Clientelstaaten blieb
in Geltung, die osroenische Stadt Carrhae wurde
romische Colonie (Eckhel III 506f. Mionnet
V 593f. nr. 1—6; Suppl. VIII 391, 11; vgl.

Marquardt St.-V. 12 437. Mommsen R. G.

= XIV 106 heisst Verus auch [projpagator [im-
perii]). Die Reihenfolge der Siegerbeinamen,
die fortan auf den Inschriften wenigstens ziem-
lich vollstandig erscheinen, ist entweder die chro-

nologische, also Armeniacus, Parthicus Maxi-
mus, Medieus (z. B. CIL II 3399 = Dessau
367. VI 360 = VI 1022 = XIV 106. VIII 4195.

4208; Suppl. 14810 = 1310. 17866. XIV 105.

Not. d. scavi 1890, 173. Cohen 205), oder es
V 408. Gutschmid Iran 150), Mesopotamien von 50 steht , und dies begegnet hauflger, Parthicus
neuemzueinerrfimischenProvinzeingerichtet (Ver. " ' ' "

'

7, 8. Eui. Fest. c. 14 ; mit Unrecht zweifelt daran
Napp 36f.; vgl. auch Marquardt St.-V. 12 436.
Schiller 642, 4; die Stelle bei Aristid. orat.

XXIII 454 Dind., wo der Redner sagt, er habe
im Traume Antoninus tov avxoxQazooa xbv xqso-
flvrsoov mit dem Partherkonig Frieden schliessen
gesehen, hat zuletzt W, Schmid Rh. Mus. XLVIII
1893, 57ff. wohl richtig auf diesen Frieden ge

Maximus als der gewichtigste Bestandteil zu-

letzt (z. B. CIL III p. 888 dipl. XLVI. V 5805.
VI 991 = Dessau 369. VIII 1471 = Suppl.
15513. 8300. Bull. hell. 1896, 155ff.; ferner auf
Papyri: Griech. Urk. Berl. II 55 nr. 393; 118
nr. 461; 167 nr. 521; 247f. nr. 603. Corp. Pap.
Rain. I 23 nr. V; vgl. Wessely Mitt, aus d.

Samml. Papyr. Erzh. Rainer 11,111 7f.). Bisweilen
findet sich minder correct Parthicus anstatt Par-

deutet, wahrend bisher meist der unter Pius ab- 60 thieus Maximus (z. B. CIL HI p. 888 dipl. XLVI,
geschlossene Friededarunter verstanden wurde, vgl.

Waddington Mem. de l'acad. XXVI 1867, 203
—268. Borghe si Oeuvres V 373—378. Napp
12— 14. Lacour-Gayet Antonin le Pieux 150f.
Gutschmidlranl47. Schiller633). DerFriede
wurde den Miinzzeugnissen zufolge im J. 166
geschlossen (Eckhel VII 52. Cohen 126—130.
p. 45 nr. 434f. 437 Pax oder Pax Augusti) ; die

CIG II add. 2347k. Papyrus bei Grenfell
und Hunt Greek Papyri II 92f. nr. LVII; hin-
gegen wohl absichtlich von Marcus weggelassen
auf Verus Grabschrift CIL VI 991 = Dessau 369,
vgl. v. Eohden Bd. I S. 2295) oder gar Ar-
meniacus und Medieus allein, mit Weglassung
von Parthicus (CIG HI add. 3865 c, bei dem
Namen des Marcus hingegen steht Parthicus

ohne Medieus), und irrtiimlich Armeniacus Ma-
ximus. (Grenfell und Hunt II 88 nr. LHId).
An dem Triumph nahmen auch Marcus Kinder
beiderlei Geschlechts teil; dem Volke wurden
Spiele gegeben (Marc. 12. lOf.) und ausserdem ein

Congiarium verabreicht, wie dies die Miinzen des

Verus beweisen, die gleichzeitig mit denen des

Marcus zum J, 166 die III. liberalitas verzeichnen

(Eckhel VII 51. 92. Cohen 123. p. 10 nr. 74
—76. p. 42 nr. 408f.). 10

Uber die Zeit des Triumphes wurde schon be-

merkt, dass die Feier stattfand nach dem 1. Marz
166, da Lucius auf dem dipl. LXXIII, vom Marz
oder April 166, proconsul genannt wird, also noch
nicht in Italien war, ilberdies noch imp. Ill heisst

und den Siegerbeinamen Medieus noch nicht

fiihrt, und wr dem 23. August desselben Jahres

(CIL VI 360 = Dessau 366), wo beide Kaiser

schon alle Siegerbeinamen haben ; vielleicht lasst

sich dieses Intervall noch weiter begrenzen, wenn 20
man den erwahnten lateinischen Papyrus (Herm.

XXXII 273f.) hinzunimmt, der vom 24. Mai 166
datiert ist. Aus dieser Urkunde ersehen wir,

dass damals die misenatische Flotte noch nicht

den Hafen von Seleukeia verlassen hatte ; da der

Triumph aber in diesem Falle, mOgen auch
die Feindseligkeiten schon eingestellt worden
sein, kaum gefeiert wurde, so ist anzunehmen,
dass er zwischen 24. Mai und 23. August 166
stattfand. Damit sind auch die wenigen Zeit- 30
angaben, die wir bei dem Biographen finden (von

Eusebios-Hieronymus ist hier wie gesagt abzu-

sehen) in Einklang zu bringen. Verus Feldherrn

fuhrten den Krieg per quadriennium ; ebensolang

hielt sich Verus selbst im Orient auf (162—166;
Ver. 7, 1. 3), post quinquennium, namlich vom
Beginn des Krieges an gerechnet (161—166 ; vgl.

Napp 33), kehrte er nach Rom zuriick (Marc.

12, 14).

Aui zahlreichen Denkmalern wurden die Siege 40
uber die Parther gefeiert. Ehreninschriften des

Kaisers geben Zeugnis davon (CIL III 778. 3432 =
Dessau363. V4089. VIII8302. CIG II 2047. add.

2347 k. HI 4544. CIA III 532. 1132), andere In-

schriften sind ausschliesslich zu Ehren des Sieges

gesetzt, mit der Bezeichnung Victoria Arme-
niaca Parthiea Medica (CIL VIII 965 = Dessau
365), Victoria Parthiea Maxima (CLL VIII 8304),

Victoria Armeniaca Augustorfum) (CIL VLU
8303). Miinzen mit darauf beztiglichen Darstel- 50
lungen und Aufschriften priesen das Ereignis

sowohl wahrend des Krieges, als anch nach Be-

endigung desselben
(
Victoria Augustorum aus

dem J. 163: Cohen 344. Victoria Aug. Cohen
330f.; J. 164: 332—335; J. 166: 336-342; vgl.

ferner z. B. Cohen 4—16. Eckhel VII 93.

Cohen 300—303. 321f. p. 98 nr. 984-992). In

der That musste ein so langwieriger und von glflck-

lichem Au*gang begleiteter Krieg auf die Zeit-

genossen nachhaltigen Eindruck machen, da er 60
nach der langen, fiir die aussere Stellung des

Reiches wenig ruhmlichen Friedensepoche wieder

einmal Roms Ubergewicht iiberdas Partherreich

deutlich zum Bewusstsein brachte.

Die fruher erwahnte EntblOssung namentlich

der Donauprovinzen trug aber den Keim eines wo-

mOglich noch gefahrlicheren Krieges in sich, der

infolge grosser Volkerbewegungen der Germanen

im Norden der Donau zum Ausbruch gelangte.

Dieser Krieg mit den Germanen hatte eigent-

lich schon wahrend des Partherkrieges begonnen,

aber in Rom hutete man sich wohl ihn zu
fiihren, solange noch die besten Krafte des Rei-

ches im Orient lagen; um so nachdriicklicher

wurde er nach Besiegung der Parther aufge-

nommen (Marc. 12, 13; vgl. Galen. XIV 649).

Es waren iiberaus langwierige Kampfe, die mit
kurzen Unterbrechungen die Regierung des Marcus
iiberdauerten und erst nach der Thronbesteigung

des Commodus ihren Abschluss fanden. Der Krieg
zerfallt in drei Hauptabschnitte, das bellum Mar-
eoman(n)ieum (so genannt z. B. Mare. 12, 13.

13, 1. 21, 8. 22, 7; Av. Cass. 3, 6. Eutr. VIII

12, 2) oder Germanicum (so meist bei den Schrift-

stellern, ferner CIL VI 1449. 1549 = Dessau
1107. 1100. 2743; expeditio Germanica CIL IH
Suppl. 7505 = Dessau 2311. VI 1540 = Des-
sau 1112. Rev. arch. XXI 1893, 396 nr. 88),

das bellum Sarmaticum (CIL X 408 = Dessau
1117; bellum Germanicum et Sarmaticum VI
Suppl. 31856 = Dessau 1327, vgl. VI 1540. 1599
— Dessau 1112. 1326; bellum adversus Ger-

manos et Iaxyges VI 1377 = Dessau 1098;
vgl. auch Marc. 25, 1. Paus. VIII 43, 690) und
das bellum, Germanicum seeutidum (vgl. CIL II

4114 — Dessau 1140), von welchen nur der An-
fang des ersteren in Verus Regierung fallt.

Litteraturdarfiber: Wietersheim-DahnGe-
schichte der VOlkerwanderung I 118ff. Schiller

642ff. Mommsen R. G. V 209ff. Conrad Mark
Aurels Markomanenkrieg , Neu-Ruppin , Progr.

1889. A. v, Domaszewski Neue Heidelberger

Jahrb. V (1895) 107ff. G. Strakosch-Grass-
mann Gesch. der Deutschen in Osterr.-Ung.,

"Wien 1895, I 40ff. Vgl. auch v. R oh den Bd. I

S. 2295fF.

Den nachsten Impuls zu dem Kriege gab ein

vehementer Einfall der Markomanen und einer

grossen Zahl anderer germanischer Volksstamme
(Marc. 22, 1; vgl. v. Domaszewski in den Serta

Harteliana, Wien 1896, 8—13), die von ihren

Stammesbriidern vertrieben, unter Drohungen
Wohnsitze aufromischem Gebiete verlangten (Marc.

14, 1). Ehe man sich dessen versah , waren sie

auf italischem Boden angelangt, hatten Aquileia

belagert und Opitergium zerstoTt (Amm. Marc.

XXIX 6, 1. Lukian. Alex. 48, 254; vgl. aber

Conrad llf.). Eine Heeresabteilung, die sich

ihnen unter der Fiihrung des Praefectus praetorio

Furius Victorinus entgegenstellte , wurde unter

grossen Verlusten besiegt, auch der Befehlshaber

befand sich unter den Gefallenen (Marc. 14, 5;
vielleicht bezieht sich die Nachricht von den

20 000 Gefallenen bei Lukian. Alex. a. a. O. auf

diese Niederlage, dann ware dieselbe noch vor

der Belagerung Aquileias erfolgt). Auf den An-

trag des Marcus zogen beide Kaiser trotz Verus

Widerstreben in diesen Krieg (Marc. 12, 14; Ver.

9, 7; jedenfalls nach dem 12. Oct. 166, an wel-

chem die Adoption des Commodus und semes

Bruders stattfand, Comm. 11, 13. 1, 10). In der

That hatte ihre Ankunft in Aquileia den Erfolg,

dass sich die Germanen zurfickzogen und sogar

friedliches Entgegenkommen zeigten (Marc. 14, 2.

3). Mittlerweile war auch eine Schar von 6000
Langobarden und Obiern durch den Reitercomman-
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danten (M. Macrinius Avitus Catonius) Vindex (es

karm irnr dieser gemeint sein, der vielleicht der

fiohn des Gardecommandanten Macrinius Vindex
1st, und der nach CIL VI 1449 = Dessau 1107
damals Praefectus der ala I Ulpia contariorum
miliaria civium Romanorum und der ala III

Thracum in Pannonia superior war; er wurde
in diesem Kriege mit militarischen Decorationen

geehrt, deren Zweizahl seiner Stellung zukommt

;

vgl. Eitterling Arch.-epigr. Mitt. XX 1897, 30)
und den Befehlshaber von Fusstruppen (Legions-

legaten ?) Candidus besiegt worden, und die Ger-

manen hatten eine Gesandtschaft mit dem Mar-
komanenkonig Ballomarius an der Spitze an den
Legaten yon Pannonia (superior), (M.) Iallius

Bassus (Fabius Valerianus), geschickt (Petr. Patr.

frg. 6, FHG IV 186; naeh Ritterlings iiber-

zeugender Darlegung a. a. 0. ist 'Idilioe fiir A'Xios

zu lesen; Bassus war erst Statthalter von Panno-
nia inferior, spater superior; aber die Stellung

des Vindex beweist, dass dieser Vorfall sich wah-
xend der letzteren Statthalterschaft ereignete, die

« wohl nnmittelbar nach der Euckkehr aus dem
Partherfeldzug bekleidete) und um Frieden ge-

heten (es ist kaum zu bezweifeln, dass auf dieses

Ereignis Marc. 14, 4 und Ver. 9, 9 angespielt

wird; anders v. Domaszewski 124). Die Kaiser

sblieben dann im "Winter 166/67 in Aquileia (Galen.

XIV 649f. ; der Zusammenhang lehrfc, dass es

sich nur um dieses Jahr handeln kann; an dieser

Stelle sowie XIX 18 ist aber auch von dem dor-

iigen Aufenthalfc der Kaiser im Winter 168/69
die Eede).

167: Armeniacus, Parthicus Maximus, Medi-
eus, (p.m.) trib.pot. VII (10. Dec. 166-9.

Dec. 167) imp. /Fund V. cos. III. p.p.
Zu Beginn des Janres trat Verus den ordent-

lichen Consulat zum drittenmal an, zugleicb mit
Itf. Ummidius Quadratus, dem Schwager des Mar-
cus, CIL II 2553. 5232. Ill p. 924. 949. 950.

VIII Suppl. 14587. IX 1503. X 6706. XIV 2905
11. s. w.

Nunmehr wurde auch endlich ein entschiedener

Vorstoss gegen die Barbaren unternommen. Ob-
wohl Verus wieder zur Euckkehr drangte, musste
<cr sich doch gegentiber Marcus Thatkraft und
Entschlossenheit fiigen ; denn dieser traute mit
Recht der scheinbaren Unterwerfung der Ger-
tnanen nicht (Marc. 14, 5), die bald darauf wieder
die Feindseligkeiten erneuert zu haben scheinen.

Die Kaiser flberschritten die Alpen (Ver. 9, 7;

Marc. 14, 6), errangen einen neuen Sieg uber
die Germanen , und wenn auch ihr persOnliches

Verdienst daran kein allzu grosses gewesen sein

kann — wofiir bei Marcus Charakter der Umstand
spricht, dass sie sich damals keinen Siegerbeinamen
beilegten (es ist gewiss nur Irrtum oder Hyper-
loyalitat, wenn auf einem griechischen Papvrus aus

dem J. 168, Grenfell und Hunt II 92 nr.LVn,
heide Kaiser rsg/xavixoi genannt werden), so hatten
sie doch den Erfolg aufzuweisen, dass nach An-
ordnung der notwendigen Verteidigungsmassregeln
(Marc. 14, 6; vgl. Rev. Arch. 1893, 396 nr. 88,
wo ein legatus Augusti ad praetenturam Italiae

ctf Alpium expeditions Oermanica genannt wird)
die westlichen Donauprovinzen zunachst wieder
.als gesichert galten. Denn es konnten in diesem

Jahre wieder die regelmassigen Veteranenent-

lassungen stattfinden, wie das unterpannonische
'

Militardiplom vom 5. Mai 167 zeigt (CIL III

p. 888 dipl. XLVI); aus letzterem erfanren wir

weiters, dass damals die Kaiser, denen der iitel

proconsul fehlt (man findet ihn auch auf keiner

andern Inschrift des Verus aus dem Jahre 167
oder den folgenden Jahren; v. Domaszewskis
Bemerkung [a. a. 0. 113, 2] ist gewiss unrichtig,

10 denn beide Inschriften CIL XIV 105f. sind— wegen
cos. design. Ill— im J. 166 gesetzt, es ist somit
ein Fehler bios in der Zahl der Imperatoren-
acclamationen, wo Fin ZFgeandert werden muss;
imp. IV erscheint selbst noch auf Inschriften

aus dem J. 167, z. B. CDL V 5805), sich wieder

innerhalb Italiens befanden, und dass nach dem
entscheidenden Sieg eine erneuerte Imperatoren-
acclamation stattfand; sowohl Verus als Marcus
heissen imp. V (ausserdem so CIL VIII 4208

;

20 Suppl. 17866 ; hingegen tragen auffallenderweise

die Miinzen beider Kaiser vom J. 167 und zum
Teil selbst 168 noch die Aufschrift imp. IV,
Eckhel VII 56. 93). Ein Anteil an dem Siege

kommt jedenfalls auch dem spateren Schwieger-

sohn des Marcus, Ti. Claudius Pompeianus, zu,

der damals Statthalter von Niederpannonien war
(Diplom). Ob aber das siegreiche Vorgehen des

spateren Kaisers P. Helvius Pertinax (Dio ep.

LXXI 3, 2. Pertin. 2, 4) schon in dieses Jahr fallt,

30 ist sehr unsicher (v. Domaszewski a. a. 0. 115).

Hingegen lasst sich feststellen, dass mit dem Siege

in Pannonien Unrahen in Dakien zusammenhangen,
da die besiegten germanischen Scharen ostwarts

zuriickwichen und zunachst Dakien gefahrdeten.

Es wurde namlich mit Recht darauf hingewiesen

(Mommsen CIL III p. 921 ; vgl. auch Schiller
643), dass die beilaufige Ubereinstimmung des

Datums auf dem erwahnten Diplom und auf der

jiingsten datierten Wachstafel aus den dakischen

40 Goldbergwerken (29. Mai 167, CIL III p. 949)
jenen Zusammenhang wahrscheinlich machen ; eine

Folge der wohl vorhergesehenen Bedrohung war
auch die Vereinigung von Dacia Porolissensis und
Apulensis mit Moesia superior in der Hand des

M. Claudius Fronto (CIL VI 1371 = 31640 =
Dessau 1098; vgl. v. Domaszewski 113).

Dem Volke gab Verus gemeinsam mit Marcus
wieder ein Congiarium [pong. Aug. III1 Eckhel
VII 93. 53. Cohen 52. p. 10 nr. 77).

50

168: Arm.. Parth. Max., Med., Mb. pot. VIII

(10. Dec. 167-9. Dec. 168) imp. V. cos.

III. p. p.

Den Winter 167/8 scheinen die Kaiser wieder

in Eom zugebraeht zu haben, wenngleich die Eede,

mit welcher Marcus den Praetorianerveteranen

am 6. Januar 168 in den Castra praetoria den
Absehied gab (Fragm. Vat. 195), nicht unbedingt
in Eom gehalten sein muss. Wir keunen kein

60 Ereignis, das bestimmt in dieses Jahr zu verlegen

ware, und wissen nur, dass Marcus und Verus
sich den folgenden Winter 168/9 wieder in Aqui-

leia aufhielten (Galen. XIV 649f. XIX 18). Viel-

leicht kampfte in diesem Jahre Calpurnius Agri-

cola gegen die Germanen (CIL HI Suppl. 7505
= Dessau 2311); unbedingt geschah dies vor

170, in welchem Jahre sein Nachfolger M. Clau-

dius Fronto fiel (s. c).
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hiefiir nicht zu verwenden; S)rnkell. I 665, der

angiebt, im 9. Eegierungsjahre [ebenso Euseb.,

wahrend Hieron. a. 2185 = 169 sagt im 9. oder

10. Jahre] und Malal. XI 282 Bonn. : 8 Eegie-

rungsjahre habeu zufallig die richtige Angabe;
die beim Chronogr. von 354, Mommsen Chron.

min I 147, ilberlieferte Zahl von 7 Jahren 8 Mo-
naten 12 Tagen ist etwas zu gering) dienen

einmal die Worte Galens, dass Verus mitten im

weder bei Galemis noch bei Capitolinus ist der 10 Winter gestorben sei (xara ploov tov ysifioJvog

169: Arm.. Parth. Max., Med., trib. pot. IX
(10. Dec. 168 bis Anfang Februar 169),

imp. V. cos. III. p. p.

Noch im Winter 168 auf 169 brachen die

Kaiser abermals von Aquileia auf, um naoli Rum
zu ziehen, angeblich wegen emeuerten heftigen

Drangens des Verus, in Wahrheit wohl deshalb,

weil damals die Pest, namentlich im Heere, arger

als je wiitete (Galen. XIX 18. Eutr. VIII 12;

zweimalige Aufenthalt in Aquileia deutlich ge-

schieden, vgl. v. Domaszewski 114, 2), und

weil der Krieg, wenigstens in Pannonien, gerade zu

einem gewissen Abschluss gekommen war (Ver. 9,

10 composito bcllo in Pannonia). Aber unter-

wegs, zwiscben Concordia und Altinum, wurde

Verus, wahrend er neben Marcus im Eeisewagen

sass, plotzlich vom Schlage geriihrt und sterbend

nach Altinum gebracht, wo er nach dreitagiger Be-

XIV 650. fizoov xstfiwvog XIX 18), dann ein

Papyrusfragment , das nach dem 20. Pharmuthi

des neunten Eegierungsjahres des Marcus und
Verus datiert ist (Griech. Urk. Berl. II 94 nr. 434).

Nach dem alexandrinischen Jahr entspricht dies

dem 15. April 169 ; da das aber mit jener Notiz

unvereinbar ist, so miissen wir annehmen, dass

hier das altagyptischeWandeljahrzu Grunde liegt,

was auch in Urkunden der spateren Kaiserzeit

wusstlosigkeit verschied (Ver. 9, 11; Marc. 14, 8. 20 nicht gerade auffallend ist (vgl. Grenfell und

Galen. XIV 649f. XIX 18. Vict. Caes. 16, 5—7.
Eutr. VIII 10, 3 = Epit. de Caes. 16, 5 = Oros.

VII 15, 2 = Euseb. Hieron. a. Abr. 2185 [= 169].

Suid. s. oTcoTiltj^la. Chronogr. vom J. 354. Momm-
sen Chron. min. 1 147; vgl. 428. II 143. Jordan.

Rom. 272). Der Stadtklatsch in Eom wnsste Ge-

riichte der sonderlichsten Art uber die Ursache

des so plotzlich eingetretenen Todes zu verbreiten.

Faustina, Lucilla, ja selbst Marcus wurdeu als

Hunt a. a. 0. II 102f.); hiernach wiirde der

20. Pharmuthi auf den 26. Februar fallen, da der

1. Thoth im J. 169 auf den 12. Juli fallt (linger

in Mfillers Handb. I 829. Kubitschek Bd. I

S. 663). Wenn wir nun noch beriicksichtigen,

dass die Nachricht vom Tode des Kaisers in spa-

testens 25 Tagen nach Agypten gelangt sein

musste, so kommen wir auf den 1. Februar als

Terminus post quem ; die Worte Galens erlauben

die Urheber seines Todes bezeichnet. Mit seiner 30 nicht, Verus Tod viel spater anzusetzen, der somit

Schwiegermutter Faustina namlich habe Verus

vertraulichen Umgang gepflogen und dies ihrer

Tochter, seiner Gemahlin, verraten; dafiir habe

ihn jene durch vergiftete Austern getotet (Ver.

10, 1); ein anderes Geriicht wollte wissen, dass

sie nur einer von Verus und seiner Schwester

(Ceionia) Fabia angezettelten und durch den Frei-

gelassenen Agaklytos verratenen Verschworung

gegen das Leben des Kaisers Marcus zuvorge

etwa zu Anfang des Februars 169 erfolgte.

Marcus erwies seinem verstorbenen Bruder alle

dem toten Herrscher gebuhrenden Ehren. Er liess

seinen Leichnam zunachst nach Eom schaffen (Marc

.

20, 1. Galen, a. a. O.) und im Grabmal Hadrians

beisetzen (Ver. 11, 1; Marc. 15, 3. 20, 1; die

Grabschrift CIL VI 991 = Dessau 369), wo
auch Verus Vater begraben war. Selbstverstand-

lich wurde ihm auch die Consecration zuteil (Marc.

kommen sei (Ver. 10, 4; vgl. Dio ep. LXXI 3, 40 15, 3. 20, 1—4. Galen, a. a. 0.); er wird nachher

1 = Zonar. XLT 82). Eben dieser vertraute Ver-

kehr mit Fabia gab wieder dazu Anlass, dass

Lucilla als MSrderin ihres Gatten aus Eifersucht

bezeichnet wurde (Ver. 10, 3). Aber auch Kaiser

Marcus blieb von dem bOswilligen Gerede nicht

verschont; er sollte Verus aus Neid auf seine

Erfolge im Partherkriege vergiftet oder wenigstens

mit Hiilfe des Arztes Poseidippos seinen Tod be-

schleunigt haben (Ver. 10, 2. 11, 2—4; Marc.

meistens als Divus Verus Parthicus Maximus
genannt (CIL III 1450 = Dessau 370. Suppl.

7969 = Dessau 371. dipl. LXXVI. VI 1014 =
Dessau 374. VIII 4209 = Suppl. 18497. 17869.

XI 371. 2693. XIII 526. Eph. epigr. VIII p. 336,

vgl. oben Ilia), aber auch als divus Verus Au-
gustus (CIL III 1457. VI 1377 = Dessau 1097.

VI 1497 = Dessau 1094) und divus Verus (CIL

VI 1549 = Dessau 1100. Vm 1641. XII 5384.

15, 5. 6. Vict. Caes. 16, 5. 6); selbstverstand- 50 Mitt, aus der Sammlg. Pap. Erzh. Eainer n/III

lich wurden diese unsinnigen Geriichte schon von "
"'

'

"' L'"'"nl " t /i-i---

den verstandigen Zeitgenossen ebensowenig wie

von den spateren Schriftstellern geglauht. Was
Malalas von der Ermordung des Verus auf Prokon-

nesos fabelt, beruht auf einem simplen Missver-

standnis (vgl. Ducange zu Chron. Pasch. Migne
Patr. Gr. XCII 626 nr. 73).

Dass Verus wahrend seiner neunten tribunieia

potestas gestorben ist, also zwischen 10. Dee. 168

und 9. Dec. 169, lehrt seine Grabschrift ; da aber 60

die alexandrinischen Miinzen auch nur bis zum

9. Regierungsjahr reichen, lasst sich vorerst sagen,

dass sein Tod vor dem September 169 erfolgt

ist. Zur genaueren Zeitbestimmung (die Angahen

der Regierungsdauer bei Ver. 11, 1. Eutr. VITI

10, 4, Epit. 16, 5: 11 Jahre, bei den Chronisten,

Mommsen Chron. min. I 147. 428. 640. n 143.

Euseb. vers. Arm. a. 2186 = 170: 9 Jahre sind

8 #eo5 Ovfeov. Eckhel VII 95. Cohen 53-60

u. 0.). Ihm zu Ehren wurde ein Kult eingerichtet,

den die sodales Antoniniani Veriani besorgten

(Marc. 15, 4. CIL VI 1497 = Dessau 1097f.

VI 2324. X 408. XI 1432. XIV 3609; vgl. Mar-
quardt-Wissowa St.-V. Ill 472f. Dessau Eph.

epigr. HI p. 219f.). Die Venvandten und Frei-

gelassenen des Verus wurden reichlich geehrt und

beschenkt (Marc. 15, 3. 20, 5; vgl. Ver. 9, 6).

TV. Persfinlichkeit.
a) Aussere Erscheinung. Verus war ein kraftig

gebauter Mann von schOner Gestalt, stattlichem

Wuchs und gewinnendem Aussehen. Seinen Ge-

sichtsziigen verlieh die weit vorgewOlbte Stirne

eine gewisse Ehrwiirdigkeit (Ver. 10, 6). Mit

Vorliebe liess er sich die Pflege seines schon

blonden Haares angelegen sein, das er durch

Anwendung von Goldstaub glanzend zu machen
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trachtete (Ver. 10, 7); er sah es auch bei den nalien, auch diese Rflcksicht ausser acht liess (Ver.
Leuten seiner Umgebung nicht gem, wenn sie 7, 5). Umso ungezugelter befriedigte er jedoch
das Haupthaar kurz geschnitten trugen (Galen. seine Leidenschaften, sobald er dieser hemmenden
XVII 2, 150). Desgleichen liess er seinen Bart Schranken ledig war; sein liederlicher Lebens-
fast nach Barbarenart lang wachsen und ihn irar wandel ging sowcit, dass er dcs Ehebnichs und
einmal in Syrien auf Wunsch einer Maitresse selbst der Blutschande (wahrscheinlich mit Ceionia
(wahrscheinlich der Panthea) abnehmen, was den Fabia, vgl. Ver. 10, 3), geziehen wurde (Ver. 4, 4).
Spott der iibermutigen und fur solche Dinge Daneben besass er eine leidenschaftliche Vorliebe
empfanglichen Antiochener herausforderte (Ver. fur Circus- und Gladiatorenspiele und hatte dafiir

7, 10). Er erfreut* sich einer starken Constitution 10 sowie wegen seiner Begiinstigung der Circuspartei
und einer vortrefflichen Gesundheit (Ver. 4, 10. der Lauchgriinen (prasini) gegen die Meergrimen
Dio ep. LXXI 1,3= Zonar. a. a. O.). Mit dieser (venetiani) manchen Spott, ja selbst Beschimpf-
Korperschilderung stimmt auch die des Halalas ungen zu ertragen (Ver. 3, 6. 4, 8—9. 6, 1—6)

;

(XI 282 Bonn.), der ausserdem sagt, dass Verus besonders die Antiochener iibten ihren Witz an
eine gebogene Nase, schone Augen, eine schwarze ihm (Ver. 7, 4). Auch an niedrigen Belustigungen
Gesichtsfarbe und kurzgekrauseltes Haar hatte. fand Verus Freude; er frOnte dem Wiirfelspiel,
Dies alles wird durchaus bestatigt durch die er- das er im Orient kennen gelernt hatte, und sowie
haltenen Bildwerke und durch die Munzportrats er seine schwelgerischen Mahle bis spat in die
(Bernouilli ROmische Ikonographie II 2, 205— Nacht hinein ausdehnte (Ver. 4, 9), so wiirfelte
221, Taf. LVI. LVH; Mtinztaf. V 6. 7. Bau-20er in Antiochia auch ganze Nachte hindurch, ja
meister Denkmaler des class. Altertums III er soil sich sogar verkleidet in Gesellschaft be-
2011), aus denen auch ersichtlich ist, dass sein denklicher Gesellen nachtlicherweile in Spelunken
Haar tief in die Stirn hinein reichte, und dass und verrufenen Hausern herumgetrieben haben,
er tiefliegende scharfe Augen besass. wo er nicht selten in Streitigkeiten geriet und

b) Charakter und geistige Anlagen. Verus unerkannt geprugelt wurde, bisweilen aber auch
Charakterbild bietet nicht viel des Hervorstechen- sein Incognito liiften musste (Ver. 4, 6. 10, 8).
den und Bemerkenswerten ; er besass keine aus- Wenn auch manches daran ubertrieben sein mag,
gesprochene Individualist; nur in diesem Sinne so lasst sich eine stark sinnliche Natur und ein
darf auch Ver. 1, 3. 4 verstanden werden. Zum Hang zu lockerem, genussreichem Leben in Verus
Herrscher wenig geeignet, lasst er zwischen alien 30 Charakter nicht verkennen. Aber wenn er andrer-
seinen Handlungen den Alltagsmenschen hindurch- seits in gewisser Hinsicht Caligula, Nero oder
schimmern, der es zwar vortrefflich versteht, die Vitellius zur Seite gestellt wird (Ver. 4, 6. 10,
Freuden des Lebens in vollen Zugen zu geniessen, 8), so sind solche Vergleiche nicht einmal zu rhe-
die ernsten Pflichten des Regenten jedoch als torischen Zwecken brauchbar. Marcus, dem die
lastige Btirde empflndet. Wenn auch seine Stel- Fehler seines Bruders nicht verborgen blieben
lung und jeweilige Aufgabe oft Anforderungen (Ver. 4, 11), hatte sich in der Hoffnung getauscht,
ernsterer Natur an ihn stellten, so wollte er doch dass auf diesen der Ernst des Krieges bessernd
nicht auf seine gewohnten Vergniigungen ver- einwirken werde (Ver. 5, 8. 9). Vielmehr ver-
zichten, ja er liess sogar die notwendigsten Pflichten lernte Verus nach der Ruckkehr aus dem Parther-
davor zurucktreten. Als Privatmann hatte er40krieg allmahlich, sich in seinem kecken Lebens-
sicher in alien wesentlichen Punkten, in welchen genuss durch die Riicksicht auf Marcus hindern
auf ihn gerechnet wurde, versagt, als Kaiser erntete zu lassen (Ver. 8, 6). Schon die Ruckkehr go-
er dank der eisernen Organisation des Reiches staltete sich so, dass man glauben konnte, er
miihelose Triumphe. Als im Orient schon die komme von einer Lustreise; ein Heer von syri-
Knegsfackel hoch aufloderte, gab er, der Ober- schen und agyptischen Schauspielern, Tanzern,
feldherr in diesem Kriege, sich in Italien dem Musikanten, Witzbolden und Gauklern aller Art
Jagdvergnligen hin (Ver. 6, 9) ; ein gleiches that folgte dem aus dem siegreichen Partherkrieg heim-
er, wahrend die Donauprovinzen von Germanen kehrenden Imperator (Ver. 8, 7. 10. 11. Fronto
iiberschwemmt waren (Ver. 9, 8). Sein fortwah- p. 209). Zu noch mehr Argernis gab er dem
rendes Strauben gegen die persOnliche Teilnahme 50 Bruder durch iippige Gelage und verschwende-
an dem Germanenkriege hatte seine Ursache in rische Gastereien Anlass. Auch manche Frei-
dem Verlangen nach den Geniissen der Haupt- gelassenenhattendominierendenEinfiuss auf Verus,
stadt_(Ver. 9, 10). Sein Aufenhalt im Orient besonders Geminns (Geminas uberliefert) und der
war eine fast ununterbrochene Reihe mehr oder erwahnte Agaklytos; letzterer heiratete sehr zu
minder anstOssiger Lustbarkeiten (vgl. Ver. 6, 8). Marcus Missvergntigen die Witwe des M. Annius
Gleichwohl liebte er es, mit den Muhen und Soigen Libo (Ver. 9. 3—5; Marc. 15, 2}. Ein Freund
seiner verantwortungsvollen Stellang zu flunkern des Luxus, verwendete Verus auf sein Lieblings-
(vgl. Fronto p. 130), und er war eitel genug, pferd Volucris unsinnige Summen (Ver. 6, 3. 4),
den Wunsch zu aussern, dass seine eigenen krie- und nach diesem benannte er auch einen unge-
genschen Verdienste in ein moglichst helles Licht 60 wOhnlich grossen in seinem Besitz befindlichen
gerflckt wiirden (Fronto ep. II 3 p. 131f.j. Als Krystallbecher (Ver. 10, 9). Seine Prachtliebe
vollendeter Lebemann — er war hierin seinem bewies er durch den Ban eines prachtigen Land-
Vater nachgeraten — war er auch vorher schon hauses an der via Glodia (Ver. 8, 8; Bernouilli
glanzenden Gastmahlem und schOnen Frauen nicht a. a. O. schliesst aber aus einer gr6sscren Zahl
abgeneigt gewesen, nur dass ihm die Anwesen- von Funden, dass diese Villa bei Acqua traversa
heit und das gute Bei spiel seines Mitkaisers Zu- nerdlich vom Pons Milvius gelegen habe, also
ruckhaltung auferlegte (Eutr. VIII 10, 4), wenn- an der via Cassia, die erst in ihrer Fortsetzung
gleien er an Festtagen, besonders an den Satur- zur Ctodia fiihrt), das er aber zu einer Statte
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ausschweifender Lustbarkeiten machte, wahrend 14) Ceionia Fabia, Schwester des Kaisers L.
Marcus dort mit ernsten Regierungssorgen be- Aurelius Verus (Hist. Aug. Ver. 10, 4). Ihr Ge-
schaftigt war (Ver. 8, 8. 9). Uberhaupt wird schlechtsname Ceionia, der bei den Schriftstellern
sein Charakter oft in Gegensatz zu dem des Marcus nicht jjenannt wird , ergiebt sich nicht mir aus
gestellt (Marc. 16, 3—4; Diad. 7,4), welcher aber ihrer Verwandtschaft (vgl. den Stammbaum o.
m wohlwollendeT Weise die Fehler seines Brudera unter Nr. 7), sondern auch aus CIL VI 10643,
zu verbergen oder zu verteidigen suchte (Marc. wo statt Chonia Fabia nach Dessau Ceionia
15, 3). Aus dieser Verschiedenheit der Charaktere Fabia zu lesen ist. Wahrscheinlich war sie die-
wurde daher mit Unrecht im Volksmund ein an- jenige Tochter des L. Aelius Caesar, mit der im
geblich gespanntes Verhaltnis und gegenseitige 10 J. 136 n. Chr. auf Hadrians Wunsch der spatere
Eifersucht abgeleitet, und daran fanden die Ge- Kaiser Marcus Aurelius verlobt wurde (Hist. Aug.
riichte iiber Verus Schuld an Libos plotzlichem Marc. 4, 5. 2, 7), eine Verlobung, die nach Ha-
Tode sowie iiber die Vergiftung des Verus durch drians Tod im J. 138 wieder aufgehoben wurde
Marcus ihre Nahrung (Ver. 9, 1. 2. 10, 2. 11, (Hist. Aug. Marc. 6, 2; vgl. o. Bd. I S. 2282f.).
2—4; Marc. 15, 5. 6. Vict. Caes. 16, 5. 6). Aber Auch war sie wohl diejenige Schwester des L.
Verus war im Grande seines Herzens doch gut Verus, die im J. 164 die Kaisertochter Annia Lu-
und unverdorben. Seine, wenn auch genusssuch- cilia zur Vermahlung mit Verus nach Syrien be-
tige und iibermutige (Ver. 4, 7), so doch heitere gleitete (Hist. Aug. Marc. 9, 4); denn sie stand
und arglose Natur kannte keine Tiicke (Ver. 1, mit ihrem Bruder Verus in einem so vertrauten
5. 2, 9), und so kam es, dass Pius ihn zwar nicht 20 Verhaltnis, dass Lucilla ihre einflussreiche Stel-
liebte, aber ihm doch vertraute (Ver. 3, 6. 7); lung nicht ertragen konnte und dass sich das
seine Herzensgiite wird ausdriicklich geruhmt (Hel. Gerucht verbreiten konnte, Fabia und Verus hatten
7, 3), grenzte aber bisweilen wohl auch an Ein- einen Anschlag auf das Leben des Kaisers Marcus
fait (Marc. 16, 4. 29, 6; Alex. Sev. 9, 1). Mit geplant (Hist. Aug. Ver. 10, 3—4; vgl. o. Bd. I
Marcus hatte er wenigstens das eine gemein, dass S. 2315). Nach dem Tode der Kaiserin Faustina
er seinen Lehrern, namentlich Fronto, Verehrung im J. 176 n. Chr. gab sich Fabia vergeblich Muhe,
entgegenbrachte (vgl. Fronto p. 117. 136); aber durch Vermahlung mit Marcus Kaiserin zu wer-
das Verhaltnis zwischen diesen beiden Mannern den (Hist. Aug. Marc. 29, 10; vgl. o.Bd. IS. 2301).
blieb nicht immer vollig ungetriibt (vgl. ep. I Ein, angeblicher Sohn der Fabia tauchte unter
1 p. 113—115); mitunter scheint der kaiserliche 30 Pertinax auf (Hist. Aug. Pert. 10, 2).
Schiiler mit dem Rhetor ein wenig geringschatzig 15) Ceionia Laena, Gemahlin des [L. Aurelius
verkehrt zu haben (vgl. besonders p. 130 satis Kicomedes? qm et] Ceionius et Aelius voeitatus
me ad veniam impetrandam paratum esse arbi- est, CIL VI 1598 = Dessau 1740; vgl. Nr. 9.

tror). Dahin gehort es auch, wenn der Schiiler 16) Ceionia Plautia, Tochter des L. Aelius
dem Meister gegeniiber in Sachen des Stils sich Caesar (o. Nr. 7), Schwester der Ceionia Fabia
ein Urteil oder gar einen Tadel anmasst (vgl. (Nr. 14) und des Kaisers L. Aurelius Verus (Nr. 8),
ep. I 1), obwohl er dazu nicht die geringste Ur- Gemahlin des Q. Servilius Pudens, der im J. 166
sache hatte. Denn es wird in seiner Charakter- n. Chr. Consul ordinarius war (Ephem. epigr. V
schilderung hervorgehoben, dass er der Rede nicht 532 = CIL VIII Suppl. 14852 = Dessau 330.
ganz machtigwar(Ver.l0,8), und einzelne lobende 40 CIG 5883 add. p. 1262 = IGI 1036; vgl. CIL
Ausserungen Frontos iiber seine eloquentia in VIII 5354 = Dessau 1084), anscheinend auch
Wort und Schrift (p. 87. 120. 121) sind sichtlich Mutter eines Q. Servilius Pudens (Ephem. epigr.
von dem Stolz des Lehrers auf seine Lehrerfolge V 298 = Ephem. epigr, VII 95 = CDL VEII Suppl.
und der Schmeichelsucht des Hoflings eingegeben

;

12 291 = D e s s a u 1085) und vielleicht einer Plau-
ebensowenig kann etwas dagegen beweisen die tia Servilia (Lanciani Silloge aquaria nr. 48);
Notiz von zweifelhafter Richtigkeit, dass er Trauer- vgl. den Stammbaum o. unter Nr. 7.

spiele dichtete (Epit. de Caes. 16, 6). Vgl. auch [P. v. Rohden.]
oben lib. 17ff.) In nachdiocletianischer Zeit haben die

Litteratur s. o. I e. [Stein*)] Caeionii keine viel geringere Rolle gespielt, als

9) Ceionius (Nicomedes?), Gemahl der Ceionia 50 die Anicii (s. Bd. I S. 2198); auch ihnen wird
Laena (CIL VI 1598 = Dessau 1740), s. o. Bd.n daher von den Script. Hist. Aug. kaiserliche Ab-
S. 251 2f. Nr. 172 und unten Nr. 15. kunft zugeschrieben, indent sie den Stammbaum

10) Ceionius Postumianus, Verwandter {ad- der Familie von Clodins Albinus ableiten (Alb.

finis) des Kaisers D. Clodius Septimius Albinus, 4. 10, 6. 12,8. 13, 5. Seeck Jahrb. f. Philol.
Hist. Aug. Clod. Alb. 6, 1. 1890, 633). Im 4. Jhdt. haben sie dem Reiche

11) Ceionius Postumus , Gemahl der Amelia wirklich einen Kaiser gegeben, da Inlian der Ab-
Messalina, Vater des Kaisers D. Clodius Septi- trfinnige mfitterlicherseits von ihnen abstammte.
niius Albinus, Hist. Aug. Clod. Alb. 4, 3. 6. Aber wahrend die Anicii schon fruh zum Christen-

12) M. Ceionius Silvanus, Consul im J. 156 turn iibertraten, sind die mannlichen Caeionii bis
n. Chr. mit C. Serius Augurinus, CIL VI 222 60 ins 5. Jhdt. der alten Religion teils treu ge-

= Dessau 2161. Borghesi Oeuvres VIII 276 blieben, teils wieder zu ihr zuruckgekehrt. Unter
und die Consularfasten. den weiblichen finden sich freilich desto eifrigere

13) Marcia Aurelia Ceionia Demetrias (CIL Christinnen. Das Geschlecht zerfallt in drei Linien,
X 5918 — Dessau 406) s. unter Marcius. von denen zwei sich dadurch auszeichnen, dass

in ihnen Generation fur Generation die Namen
*) Beniitzt wurde hiebei eine von v. Rohden Albinus und Volusfanus wechseln, offenbar weil

verfasste ziemlich vollstandige Zusammenstellung es Familiensitte war, den altesten Sohn immer
des Materials. nach seinem Grossvater zu benennen ; in der drit-
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ten pflegt der Name Iulianus sich vom Vater auf

den Sohn fortzuerben. Da das Gentilicium Publi-

lius sich sowohl bei den Iuliani als auch bei den
Nachkommen des C. Caeionius Rufius Volusianus

findet, nicht aber bei denen des anderen Eufius

Volusianus, so scheint zwischen jenen beiden Li-

nien eine engere Verwandtschaft bestanden zu

haben. Ich habe daher angenommen, dass ihre

Stammvater Bruder und jener andere Volusianus

Constantin hoch geehrt, den eigenen Beamten des

Kaisers als Muster genannt (Lib. a. 0.) und, um
seinen verlorenen Kang wiederherzustellen, fur das

J. 325 zum Consuln ernannt. Vom 10. Mai 333
bis zum 26. April 334 bekleidete er die Stadt-

praefectur (Mommsen a. 0.). Um 330 heiratete

der Bruder des Kaisers, lulius Constantius, seine

Tochter Basilina in Constantinopel und zeugte

mit ihr den spateren Kaiser Iulianus, der nach

ihr Vetter war, was freilich nichts weniger als 10 seincm miitterlichen Grossvater den Namen er-

gewiss ist. In dem nebenstehenden Stammbaum,
nach dessen Nummem sich die Aufzahlung im
Teste richtet, sind die bekannten Mitglieder des

Geschlechtes zusammengefasst. Ihre Eeihenfolge

ist in der Hauptsache die chronologische, die wir

hier festhalten zu miissen meinten, da die Ver-

wandtschaftsverhaltnisse meist zweifelhaft sind.

Wo dieselben nach ausdriicklicher Uberlieferung

festgestellt werden konnten, haben wir dies im

hielt (Lib. a. 0. Iulian. a. 0.). Erwahnt Hist.

Aug. Firm. 2, 1. Die Urkunde, welche schon im
J. 316 einen Iulianus als Praefeetus praetorio

nennt (Optatus ed. Ziwsa 212), ist gefalscht,

Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. X 551.

20) Basilina s. o. S. 98.

21) Caeionius Eufius Albinus, Sohn vonNr. 17

(Dessau 1222), Praefeetus urbis vom 30. Decem-
ber 335 bis zum 9. Marz 337 (Mommsen Chron.

Stammbaum durcb fest ausgezogene Verbindungs- 20 min. I 68), Consul 335 (De Rossi Inscr. christ.

linien ausgedruckt : wo sie nur auf Combination
beruhen, treten punktierte Linien ein.

17) C. Caeionius Eufius Volusianus wurde
unter Carinus (282—284) Corrector Italiae (CIL
X 1655) und behielt dies Amt auch unter Dio-

cletian, so dass er es im ganzen acht Jahre lang

bekleidete. Dann wurde er Proconsul Africae

(Dessau 1213). Im J. 311 besiegte er als Prae-

feetus praetorio des Maxentius den Usurpator

urb. Bom. 41. Athan, ap. c. Ar. 75 = Migne Gr.

25, 385. Larsow Die Pestbriefe d. h. Athanasius

95). In seiner Praefectur scheint er von Con-

stantin erwirkt zu haben, dass dieser dem rfimi-

sehen Senat die "Wahl der Praetoren und Quae-

storen iibertrug, fur welches Verdienst ihm eine

Quadriga errichtet wurde (Seeck Herm. XIX
196). Diese Ehre war zwar gross, aber doch

nicht so selten, wie ich fruher angenommen habe

Alexander und eroberte Africa fur seinen Kaiser 30 (Cypr. de op. et elem. 21). Da ihn seine In-

(Aur. Vict. Caes. 40, 18. Zos. II 14, 2), wofiir er

im September 311 mit dem Consulat belohnt

wurde (Mommsen Chron. min. I 76. 231, vgl.

67. Dessau 1222). Da aber nach dem Sturze

des Maxentius (312) alle Eegierungshandlungen
desselben fur ungilltig erklart wurden, so musste

Volusian auf die Ehren und Wurden verzichten,

die der Tyrann ihm verliehen hatte, weshalb auch
das erste Consulat und die Praefectura praetorio

in seinen fruhesten, unter Constantin gesetzten40

Inschriften nicht erwahnt werden (Dessau 692
1213). Doch stellte der Kaiser seinen Eang wieder

her, indem er ihm das Consulat fur 314 und die

Stadtpraefectur Terlieh, welche er vom 8. Decem-
ber 313 bis zum 20. August 315 bekleidete

(Mommsen I 67. Dessau a. 0. Cod. Theod. V
6, 1. XI 36, 2. XIII 5, 1. Cod. lust. XII 1, 2).

Im J. 321 wurde er zum zweitenmal Praefeetus

praetorio (Cod. Theod. XHI 3, 1. Cod. lust. IV
35, 21). Seinen Sohn nennt Dessau 1222.

18) Eufius Volusianus war Stadtpraefect vom
28. October 310 bis zum 27. October 311 (Momm-
sen I 67). Von dem Vorhergehenden muss er

verschieden sein, da dieser um dieselbe Zeit in

Africa coram andierte und bei seiner Stadtpraefec-

tur im J. 313—315 im Chronographen von 354
keine Iteration vermerkt ist.

19) Caeionius Iulianus Camenius (Mommsen
Chron. min. I 68) war erst Praefeetus Aegypti

schrift philosophum nennt, ist er jedenfalls der-

selbe Albinus, von dem Boethius (comm. in Arist.

jiuqI EQitrjv. ed. sec. I 1) Biicher uber Dialektik

und Geometrie kannte (vgl. Bd. I S. 1315).

22) Albinus, Vicarius Hispaniarum im J. 341
(Cod. Theod. XI 36, 5. Cod. lust. VII 62, 20),

Consul 345. Der Zeit nach wird man ihn mit
einiger Wahrscheinlichkeit fur den Sohn von Nr. 18

halten durfen.

23) Caeionius Italicus , Consularis Numidiae
im J. 343, CIL VIII 7012f. = Dessau 1235.

1236. Cod. Theod. XI 16, 5. Cod. lust. Ill 26, 6
und mit falscher Datierung Cod. Theod. I 15, 3.

Der Zeit nach konnte er der Bruder des Vorher-

gehenden sein.

24) C. Caeionius Eufius Volusianus, von den

Schriftstellern Lampadius genannt (Seeck Herm.
XVIII 293), scheint nach dem genau iiberein-

stimmenden Namen der Enkel von Nr. 17 ge-

50 wesen zu sein. Seine Charakterschilderung Amm.
XXVII 3, 5ff. Im J. 355 war er Praefeetus prae-

torio Italiae (Amm. XV 5, 4. XXVII 3, 5. XXVIII
1, 26. Zos. n 55, 3. Cod. Theod. XI 30, 26. 34,

2. 36, 12. Cod. lust. VI 22, 6) und beteiligte sich

an der Intrigue , welche den Silvanus zur Usur-

pation trieb (Amm. XV 5, 4). Im J. 365 be-

kleidete er die Stadtpraefectur (Cod. Theod. I

6, 5. VI 4, 18. XI 14, 1. 32, 1. XLT 1. 67.

Cod. lust. I 19, 5. Vn 39, 2). Durch seine

(Iulian. bei Sokrat. Ill 3, 21), dann Praefeetus prae- 60 grosse Eitelkeit verfuhrt, suchte er seinen Namen
torio bei einem Kaiser, der von Constantin besiegt

wurde (Liban. or. I 524), wahrscheinlich beiLicinius,

Denn sein Verwandter, der Bischof Eusebius von
Nicomodia (Amm. XXII 9, 4), hesass bei diesem

grossen Einfiuss (Seeck Ztschr. f, Kirchengesch.

XVII 357). Nach dem Sturze des Tyrannen wur-
den auch die Wurden des Iulianus ungiiltig; doch
wurde er, wie Volusianus (Nr. 17), von dem Sieger

auf moglichst vielen Denkmalern anzubringen

(Amm. XXVII 3, 7), was zur Polge gehabt hat,

dass aus seiner Praefectur noch jetzt sehr zahl-

reiche Inschriften erhalten sind (CIL VI 1170
—1174. 3866. *535), und liess fur seine Bauten

den Handwerkern die Materialien ohne Bezahlung
wegnehmen. Dies erregte Aufstande, durch die

er aus der Stadt vertrieben wurde und bald sein
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Amt niederlegen musste (Amm. XXVII 3, 8— 11).

Im J. 371 war er noch am Leben (Amm. XXVIII
1, 26).

25) Caecinia Lolliana wird in einer Inschrift

des Ligorius (OIL VI *535) als Uattin des Vo-

lusianus genannt. Da die Namen Caecina und
Lollianus beide in der folgenden Generation im
Geschlechte der Caeionii auftreten, kann jener

notorische Falscher die Inschrift nicht ganz er-

gestraft werden sollte (Amm. a. 0.) , fuhrte er

aus, liess dabei den Presbyter, dem der Kirchen-

schatz anvertraut war, foltern (Sozom. V 8) und
schandete hohnisch die heilige Statte (Sozom. a.

0. Theod. Ill 12. Joh. Chrys. a. O. Joh. mon.
vit. S. Art. 23). Daher wurde die Krankheit, die

ihn bald darauf ergriff und ihm nach vierzig-

tagiger Dauer (Philost. VII 10) bald nach dem
9. Marz 363 (Cod. Inst. VIII 35, 12. Amm. XXIII

funden haben, sondern die Namen der Ehegatten 10 1, 4. Iul. 365 C) das Leben raubte, von den Christen

miissen dem Fragment einer echten entnommen
sein, das er nur arg interpoliert hat. Diese Lol-

liana muss zu den Postumii in verwandtschai't-

lichen Beziehungen gestanden haben , denn sie

war die Erbin eines Postumianus (Syimii. rel. 30),

und bald nachher linden wir die Familien der

Caeionii und Postumii in eine verschmolzen (Hist.

Aug. Alb. 4, 1—3. 13, 5. Seeck Jahrb. f. Philol.

1890, 633). Zu den Nachkommen der Caecinia

als Strafe Gottes betrachtet (Theod. hist. eccl. LTI

13. Joh. Chrys. a. 0. Sozom. V 8. Philost. VII
10. 12). Seine christliche Gattin erwahnt Theod.
LTI 13, 2. An ihn gerichtet Iulian. epist. 13, er-

wahnt Lib. ep. 648.

29) Lollianus, Sohn des Lampadius, wurde
urn 371 als Jiingring wegen Zauberei hingerichtet,

Amm. XXVHI 1, 26.

30) Publilius Caeionius Caeeina Albinus. Der
Lolliana werden daher wohl auch Rufius Postu- 20 Name Caecina zeigt, dass er ein Sohn der Cae-

mius Felix und Postumius Lampadius (Seeck
Symmachus p. CLXXXVI. CC) gehOrt haben,

welche die Namen ihres Gatten Eufius und Lam-
padius mit dem Postumiusnamen verbinden. Viel-

leicht waren es Sohne ihrer Tochter.

26) Volusianus , Vicarius urbis im J. 355,

Cod. Theod. ILT 12, 2. Der Zeit nach konnte er

der Sohn von Nr. 19 gewesen sein.

27) Volusianus, Vicarius urbis im J. 365-366,

cinia Lolliana und folglich Brader des Lollianus

war. Er war etwa gleichalterig mit Symmachus
(geb. um 340) und mit ihm (lurch enge Gemein-
schaft der Studien und Ansichten verbunden (Ma-
crob. sat. I 2, 15 ; an ihn gerichtet Symmach. ep.

VIII 25). Beide waren auch Heiden und Ponti-

fices, doch heiratete Albinus eine christliche Frau
und liess seine Tochter Laeta in deren Glauben
erziehen (Hier. ep. 107, 1 = Migne L. 22, 867).

Cod. Theod. XIV 6, 3. Auch VIII 5, 22 dfirfte 30 Um 365 war er Consularis Numidiae. Nach der

auf ihn zu beziehen sein, Seeck Symmachus
p. CLXXX Anm. 915. Auch seine Einordnung
in den Stammbaum beruht nur auf chronologi-

schen Erwagungen.
28) Publilius Caeionius Iulianus (CIL VI

1159. Henzen 5130), mutterlicher Oheim des

Kaisers Iulian (Philost. VII 10. 12. Joh. mon.
vit. S. Artemii 23 = Mai Spicil. Rom. IV 357.

Amm. XXIII 1, 4. Iul. misop. 365 C. 371 A; ep.

10 p. 380 B. Lib. epist. 648. Theod. hist. eccl. 40 VIII 25.

ubergrossen Zahl von Inschriften , die er dort

hinterlassen hat, muss er die Leidenschaft seines

Vaters, sich in Stein zu verewigen, geerbt haben
(CIL VIII 2242. 2388. 2656. 2735. 4767. 6975.

7975. Ephem. epigr. V 729. 907. VII 457). Im
Dialog des Macrobius ist er einer der Haupt-
sprecher, ein Zeichen, dass er zu den hervor-

ragendsten Vertretern der heidnischen Bildung
gehorte. Im J. 396 lebte er noch. Symm. ep.

HI 11, 5). Um das J. 355 bekleidete er ein stadt-

rOmisches Amt, vielleicht die Cura statuarum (CIL
VI 1159) ; dann war er Corrector Tusciae et Um-
briae (Henz en 5130). Unter der Regierung seines

Neffen wurde er Comes Orientis (Cod. Theod. Ill

1, 3. XH 1, 51. 54. Cod. lust. VIII 35, 12. IV
63, 1) und erwarb sich durch seine treffliche Amts-
fuhrung (Iul. 365 C) und den Eifer, mit dem er

in Antiochia den Circusrennen beiwohnte (Iul.

31) Alfenius Caeionius Iulianus Camenius,

geboren 343, nach seinem Namen als Enkel von

Nr. 19 zu betrachten , Consularis Numidiae, Vi-

carius Africae im J. 381 (Cod. Theod. XII 1, 84),

bekleidete neben dem Pontificat, dem Septemvirat

und dem Quindecimvirat noch eine Menge von

Priestertumern , wodurch er sich, gleich seinem

Vater , als eifrigen Anhanger des heidnischen

Glaubens documentiert. Um 371 wurde er in den

340 A), grosse Popularitat. Anfangs Christ, fiel 50 Process seines Vetters Lollianus (Nr. 29) ver-

er dem Kaiser Iulian zu liebe zum Heidentum
ab (Philost. VII 10. Joh. mon. a. O.) und zeigte

im Kampfe fur seine neue Religion einen Eifer,

der noch uber den seines Neffen hinausging (So-

zom. V 7. Joh. mon. a. 0. Joh. Chrj-s. de Babyl.
17 ; de laud. Pauli IV; in Matth. IV 1 = Migne Gr.

50, 558. 489. 57, 41. Lib. ep. 607; vgl. Sie vers
Libanius 106 Anm. 20). Als am 22. October 362
der Tempel des daphnensischen Apollon abbrannte
(Amm. XXII 13, 1) und ihm als hOchstem Be- 60 XVIH 289.

wickelt. aber freigesprochen (Amm. XXVIII 1, 27).

Er starb im J. 385, eine Frau und Kinder hinter-

lassend, Dessau 1264. CIL VI 1675.

32) Tarracius Bassus, Bruder des Vorher-

gehenden und mit ihm 371 das gleiche Schicksal

teilend (Amm. XXVIII 1, 27 1. Spater wurde er

Praefectus urbis, jedenfalls nach 375, da er in

der Praefeetenreihe des Ammian nicht mehr vor-

kommt, Amm. a. 0. Henzen 6430. Seeck JEerm.

amten von Antiochia dies gemeldet wurde (Joh.

mon. vit. S. Artemii 56) , leitete er die Unter-

suchung gegen die Christen, auf welche sich der

Verdacht der Brandstiftung lenkte, mit grosser

Harte (Theod. hist. eccl. Ill 11, 5. Amm. XXII
13, 2). Den Befehl des Kaisers, die grosse Kirche
von Antiochia zu schliessen und ihren Besitz ein-

zuziehen, wodurch das vermeintliche Verbrechen

33) Caeionius Rufius Albinus (Dessau 789),

Praefectus urbis Eomae 389—391 (Cod. Theod.

n 8, 19. IX 10, 4. 16. 11. XI 30, 49. XII 16, 1.

XIV 4, 5. 6. XV 1, 27. 2, 5. XVI 5, 18. 10, 10.

Cod. lust. VI 1, 8). Da seine Inschriften ihn

itcrum viee sacra iudieans nennen, muss er schon
vorher ein Amt bekleidet haben, das mit Appella-

tionsgerichtsbarkeit ausgestattet war , vielleicht

1865 Ceionius Celadus 1866

den Proconsulat von Africa. Ambrosius richtete

an ihn eine Schrift (Eulog. bei Phot. 271b 29
Bekker). Macrobius (bei dem I 2, 16. 4, 1 Eufius
Albinus iiberliefert. an alien andern Stellen sn

firr Furius zu schreiben ist) fuhrt ihn als Sprecher
in seinem Dialog ein. Im J. 416 lebte er noch,
Eut. Nam. I 168.

34) Volusianus. Comes reram privatarum im
J. 408 (Cod. Theod. V 14, 7; den Titel des Amtes
vir illustris legt ihm auch August, epist. 132.

136. 137. 138 ; de fide spe et carit. 10, 34 = Migne
L. 33, 508ff. 40, 249 bei). Der Zeit nach scheint

er ein Sohn von Nr. 30 gewesen zu sein; auch
spricht dafur, dass seine Mutter Christin war und
sich um seine Bekehrung bemuhte (August, ep.

132. 136). Er selbst stand mit dem ganzen Hohn
des rhetorisch und philosophisch, Gebildeten der
neuen Religion gegeniiber, wie der von ihm ge-

schriebene Brief bei August, ep. 135 (vgl. 136)
zeigt. Dass er der Vater der jttngeren Melania
war und von ihr bekehrt wurde (Baronius Ann.
eccl. V 728), ist nach allem, was sonst liber deren
Familie bekannt ist, wenig wahrscheinlich.

35) Postumius Iulianus starb , ohne ein Amt
bekleidet zu haben, im J. 385 (CIL XIV 2934).
Da er den Namen Iulianus, der bei einem Zweige
der Caeionii vorkommt, mit dem Gentilicium Po-
stumius verbindet, so ist zu vermuten, dass er

von Nr. 25 abstammte; der Zeit nach dfirfte er

ihr Enkel gewesen sein.

36) Caecina Decius Albinus, von den Schrift-

stellern, um ihn" von seinem damals noch leben-

den Vater Nr. 30 zu unterscheiden, nur Decius
genannt (Macrob. sat. I 2, 3), beteiligte sich, viel-

leicht in der Umgebung des Stilicho, an mehreren
Feldziigen (Symm. ep. VH 38), war Consularis
Numidiae (CIL VIII 7034. 7035), verwaltete dann
398 Campanien (Symm. ep. VTJ 40), wahrschein-
lich mit dem Titel eines Proconsuln (vgl. CIL VI
1679), da er Symm. ep. VI 23 vir spectabilis ge-

nannt wird. Gleich darauf wurde er Quaestor
sacri palatii und bekleidete das Amt mindestens
bis 399, vielleicht bis 401. Dann war er 401
und 402 Praefectus urbis Romae (Dessau 796.
Seeck Symmachus CLXXXII). An ihn gerichtet

Symm. epist. VII 35—52. IX 103.

37) Caeionius Contucius Gregorius Consularis
Piceni im J. 400 (CIL VI 1706), Sohn des Al-
binus Nr. 30, wie aus den an ihn und seinen

Vater gerichteten Briefen Symm. VUI 25. 26 her-

vorgeht.

38) Laeta, an die Hieron. ep. 107 = Migne
L. 22, 867 gerichtet ist, wo auch ihr Vater, ihr

Gatte und ihre Tochter genannt werden; vgl.

Toxotius.
39) Caecina Decius Aginatius Albinus gehorte

nach seinen Namen zu den Abkommlingen von
Nr. 30 (vgl. Nr. 36). Da der Sohn eines Albinus
regelmassig Volusianus zu heissen pflegt und um-
gekehrt, habe ich in ihm den Sohn von Nr. 34
vermutet. Um 414 folgte er fast noch als Knabe
dem Dichter Rutilius Namatianus in der Stadt-

praefectur von Rom (Eut. Nam. I 466. Olymp.
frg. 25, Cod. Theod. XIII 5, 38. CIL VI 1659.

1703 p. 860, 98). Seine Villa bei Vada Volater-

rana erwahnt Rut. Nam. I 466. Wahrscheinlich
ist er identisch mit dem Albinus, der 440 mit
Agtius in Streit geriet. sich aber durch Vermittlung

des spateren Papstes Leo mit ihm versohnte (Prosp.
chron. 1341 = Mommsen Chron. min. I 478).
443—448 war er Praefectus praetorio Italiae, 444
Consul, seit 446 PatrHns, Nov. Val. 2, 3. 12.

13. 17. 18. 20—22. 24. 25.

40) Rufius Antonius Agrypnius Volusianus.
(CIL VI 1194. 1661), Sohn des Albinus (Eut.
Nam. I 168). Schon als Knabe wurde er Pro-
consul Africae, dann Quaestor sacri Palatii, 416

10 Praefectus urbis Romae (Eut. Nam. I 1 67ff. CIL
a. O.). Zum zweitenmal bekleidete er dasselbe
Amt im J. 421 (Haenel Corpus legum 240);
dann wurde er 428—429 Praefectus praetorio

Italiae (Cod. Theod. I 10, 8. VII 13, 22. XI 1,

35. Xn 6, 32. Cod. lust. I 14, 4. XI 71, 5).

41) Albinus, Praefectus urbi 426 (Cod. Theod.
V 1, 7), vielleicht auch Praefectus praetorio 430
(Haenel Corpus legum 241), konnte einjungerer
Bruder von Nr. 40 gewesen sein.

20 42) Flavins Caecina Decius Basilius, s. Ba-
sileios Nr. 6.

43) Albinus, Consul 493, s. Bd. I S. 1316.

44) Caeionius Apronianus, s. Bd. II S. 273 Z. 1.

[Seeck.]

Ceio(s), angeblicher Ortsname im Marruciner-
lande, zwischen Teate und den Ostia Aterni, Tab.
Peut. Geogr. Rav. IV 35 p. 281 P. Wohl Corruptel.

[Hiilsen.]

Ceire, eine geraumige Hohle in Moesia inferior

30 (Dio LI 26) ; in diese hatten sich im J. 28 v. Chr.
vor M. Licinius Crassus Geten mit ihren Herden
gefluchtet. Der Proconsul liess die schwer er-

reichbaren Zugange vermauern, so dass die Ein-
geschlossenen verschmachten mussten. A. Furt-
w angler Intermezzi 64 glaubt eine Metope (nr. 8)
von Adam-Klissi darauf beziehen zu kOnnen. J.
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9. Rosier Rom. Studien 81. H. Schiller Gesch.
der rOm. Kaiserzeit I 235. [Patsch.]

40 Celadon s. Keladon.
Celadus. 1) Kustenfluss im nordbstlichen Hi-

spanien zwischen dem Avo und Nebis (noch jetzt

Avo und Neyva), jetzt Cavado, nur bei Mela in

der auf Poseidonios und Varro beruhenden Auf-
zahlung der kallaekischen Kiistenflusse genannt
(III 10); vielleicht Kevado; und mit volksetymo-
logischer Umbildung Camtus, der ausgehehlte.

[Hubner.]

2) K&adog , kaiserlicher Freigelassener , den
50 Augustus besonders schatzte (Suet. Aug. 67). Er

ubertrug ihm unter anderm auch die Mission,

den Ps.-Alexander zu entlarven und nach Rom zu
bringen, da C. den wirklichen Alexander, den
Sohn des Herodes, kannte (Joseph, ant. XVTI 332;
bell. lud. II 106—110). Das geschah zwischen
den J. 747 — 7 (in welchem Alexander getotet

wurde) und 750 = 4 (in welchem Herodes starb;

vgl. Schiirer Gescbichte d. jild. Volkes I 340ff.

Mommsen R. G. V 505). Somit kann sich die

60 Inschrift CIL XIV 3524 nicht auf ihn beziehen,

da hier ein Freigelassener der Livia genannt ist,

der das Gentile Iulius fuhrt (sein libertus heisst

M. Iulius Celer), also nach dem J. 14 n. Chr.
freigelassen wurde, in welchem Livia durch das
Testament des Augustus in die Gens Iulia auf-

genommen wurde (Tac. ann. 18. VI. VI 51).

Moglicherweise ist aber der dort Genannte iden-

tisch mit dem Celadus Dirae August(ae) Ifibertus),
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CIL VI 23338. Audi sonst begegnet der Name
C. auf Inschriften von Libertinen sehr haufig.

[Stein.]

3) Graminatiker bei Iuv. sat. VII 215, sonst

unbekaiiiit. [Groag.]

Celadussae nennt Plin. n. h. Ill 152 contra
lader est Lissa, et quae appellator, contra Li-
burnos Crateae aliquot nee pauciores Liburnieae,
Celadussae eine dalmatinische Inselgruppe ; nach

cani (11699). Vgl. Mommsen CIL III p. 626.
628. 631. 1830. Die Inschriften geben auch Kunde-
von dem Kult der gleichnamigen Gottin aus
spaterer Zeit: CIL III 5154 (Cilli, aus dem J. 213)
Celeiae Aug(ustaeJ P. Aelius Verinus bf. cos.

pro se et suis. 5185 (J. 215) J(oviJ o(ptimo)
m(aximo) conserfvatori) Arubiano et Celfeiae}
saneftaej Vibfius) Cassias Victorinus bf. cos.
leg. nita(lieae) p(iae) f(idelisj Antoninianfaje.

Kiepert Formae orbis antiqui XVII jetzt die 10 5187 (J. 211) /. o. m. et Cel. sanct. C. Licinius
Inseln Incoronata und Kurba und die umliegenden
Skoglien Levmaka, Iadra, Lavsa, Smokvica u. s. w.
Bei Apoll. Rhod. IV 563 und Mela H 114 kommt
eine Insel Dyskelados in der Adria vor; nach
ersterem fuhren an ihr ebenso wie an Issa und
Ilnveia die Argonauten vorbei, ehe sie Korkyra
erreichten. Vgl. H. Cons La province Bom. de
Dalmatie 212. A. Bauer Arch.-epigraph. Mitt.
XVIII 132, 5. P. Bui id Bullettino Dalmato IX
105f. [Patsch.]

Celama, Stadt in Mauretania Caesariensis,
Ptol. IV 2, 22, s. Calama Nr. 2. [Dessau.]

Celamantia, Stadt in Germania Magna bei
Ptol. II 11, 30 (KeXafiavTia, Var. KsX/tavzia, Ka).a-
fiavrla, KsXefiavxia), das heutige Comorn? [Ihm.]

CelMs, Nebenfluss der Mosel, die Kyll. Auson.
Mos. 359— 361 Te rapidus Celbis (soScaliger,
gelbis und belgis die Hss.) , te marmore clarus
Erubris festinant famulis quam primum ad-

Bellieianus bf. leg. II Ita. p. f. pro se et suis
v. s. I. m. 5188 (J. 217) I. o. m. et Cel(eiae)
et Noreiae sanetfaje Buf(ius) Senilis bf. cos. pro
se et_ suis v. s. 1. m. 5192 I. o. m. Eponae et

Celeiae sanctae. [Ihm.]
Celelates, ein ligurischer Stamm sfldlicb vom

Padus, nicht weit von Clastidium (Casteggio), Liv.
XXXII 29. [Hulsen.]

Celemna(e) , Ort in Campanien, zusammen
20 mit Rufrae (Presenzano zwischen Teantim und

Venafrum) und Batulum (o. S. 149) zusammen
genannt von Verg. Aen. VII 739; nach Servius
z. d. St. mit einem Heiligtum der Iuno. Lage
nicht nachzuweisen. [Hfilsen.]

Celena, Station der Strasse Sirmium (Mitrc-
vica)-Cibalae (Vinkovci) in Pannonia inferior
(Itin. Hieros. 562, 3 mutatio Celena, wohl iden-
tisch mit Tab. Peut. Cansilena und Geogr. Rav.
216, 12 Ansilena). Vgl. A. Holder Altkelt.

lambere lymphis : nobilibus Celbis (celsis die 30 Sprachschatz s. Cansilena und Celena. Kiepert
Hss.) eelebraius piseibus. Desjardins Geogr.
de laGaulellSS. Bergk Zur Gesch. u. Topogr.
d. Kheinlande 34. [Ihm.]

Celciani, KeAxiavol, unter den iberischen
Velkerschaften an der Slid- und Ostkiiste nur von
Herodor von Herakleia h zfj Ssxdzj] zwv xaff
'Hgax/Ja nach den Mastienern (s. d.) und vor dem
Bhodanos genannt (Steph. Byz. s. 'I^la p. 323,
17). Die iberische Aufschrift der haufigsten unter

Formae orbis antiqui XVII. CIL III p. 422. Nach
W. Tomasehek Mitt, der geogr. Gesellschaft
in Wien 1880, 498 jetzt Orolyk. [Patsch.]

Celenl s. Cileni.

Celentnm (Geogr. Bav. 408, 13) s. Colentum.
Celer, romisches Cognomen, s. Arruntius

Nr. 15, Asinius Nr. 10, Bovius Nr. 1, Caeci-
lius Nr. 38f., Caninius Nr. 2, Carrinas Nr. 4,
Cassius Nr. 36, Catius Nr. 6, Claudius,

den iberischen Miinzen, des Silbers von Osca, 40 Cornelius, Corvinus, Domitius, Egnatius,
KlSthn, Cehithanum, enthalt vielleicht den Namen Insteius, Lartidius, Maecius, Magius, No-
des sonst nirgends erw&hnten Volkes (Mon. ling.

Iber. nr. 47). [Hiibner.]

Celegeri , ein Volksstamm in Moesien , den
Plin. n. h. Ill 149 neben den Dardani, Triballi,

Timachi mid Moesi anfiihrt. Nach "W. Toma-
sehek Die alten Thraker I 87 (vgl. II 2, 85)
soil ihr Name HOhlen- oder Hlittenbewohner be-
deuten; A. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

rechnet jhn dagegen zu den Kelten. [Patsch.] 50 ord. 32, genannt war — , legatus missus [a "tI

igi
nius, Petronius, Propertius, Roscius, Rit-
fus, Velius.

1) usM.
f. TerCetinaJ Celer, . . .[X-vir

stlijtibus nidican(dis), qfuaestorj Hi eofiij-

sfidisj — Hirschfeld bei Mommsen St.-R. 113

1075, 3 denkt an L. Rubellius Geminus cos. ord.

29 n. Ch.; Dessau vermutet ansprechender, dass
ein Camillas', vielleicht Arruntius Camillus cos.

Celeia, Stadt in Noricum (Plin. n. h. Ill 146.
Ptol. H 13, 3 Ktteia. Tab. Peut. Celeia. Itin.

Ant. 129 Celeia civitas. Itin. Hier. 560 Civitas
Celeia), jetzt Cilli im Sannthal. Seit Claudius
hiess sie Claudia Celeia (Plin. a. O. u. Inschriften,

z. B. CIL III 2746. 5143 u. o., die Zeugnisse voll-

standig bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.),

munipium C. CIL m 5227 (bios C. CIL HI
2746. 4754 u. (,.). Das Ethnikon Cehianus IH
5197 u. o., Celeiensis VI 1569, spat Cehnsis III 60
5159. Nach Ausweis der Inschriften scheint sie

zur Tribus Claudia gehOrt zu haben (VI 2382.
2619. Brambach CIEh. 1229 u. e. Kubit-
schek Imp. Eom. trib. discr. 224). Von Magi-
straten werden erwahnt duoviri iure dicitndo
(CIL III 5116 u. 0.), aediles (5143. 5225), quae-
stores (5143); oft decuriones. Ferner cultores
Genii Anigemii (5157), Mercurii (5196), Vol-

Augusto (?) c]um A. Plautia (cos. suff. 29) in
Apulia . . . [ad servos tojrquendos, aed(ilis) Cer ta-

lis, . . . [leg(atus)] . . . a(v)v,neuli suiprovincia . ..,

[leg.] . . . Camilli in provimia .... [procos.
projvinciam Cretam et Cyrenas [obtinuit, legatus
Majrciani eonsobrini sui in provincia [Hispa-
ni]a idteriore. Auf einer Seite abgebrochene In-
schrift aus Allifae CIL IX 2335 = Dessau 961.

[Groag.]

2) Celer, Militartribun in Iudaea unter dem
Procurator Ventidius Cumanus. Bei einem Streit
zwischen Juden und Samaritanern musste er gegen
die Juden einschreiten und wurde deshalb nebst
dem Procurator und einigen angesehenen Juden
und Samaritanern von dem damaligen Statthalter
von Sj-rien, C. Ummidius Durmius Quadratus, zur
Vcrantwortung nach Rom geschickt, wo ihn Kaiser
Claudius zum Tode verurteilte. Er wurde nach

1869 Celer Celerinus 1870

Jerusalem zuruckgebracht, zur Schmach dem Volke
vorgeftihrt und dann enthauptet, 52 oder Anfang
53 n. Chr., Joseph, ant. Iud. XX 132—136; bell.

Iud. II 244—246; vgl. Tac. ann. XH 54.

3) r. Celer , rOmiocher EitUsi' , -rn-i fai/dliari

impositus (— procurator rei privatae von Asia),

vergiftete auf Befehl Neros im J. 54 den Pro-

consul Asiae, M. Iunius Silanus. Auch spater

liess er sich noch eine Reihe von Gewaltthatig-

keiten und Verbrechen zu Schulden kommen, bis

er von den Provincialen angeklagt wurde. Nero
konnte ihn zwar nicht freisprechen , schob aber

den Process so lange hinaus , bis C. seiner Ver-

urteilung durch den Tod zuvorkam , im J. 57,

Tac. ann. XIII 1. 33.

4) Celer, rSmischer Bitter, der unter Domi-
tian die vestalische Jungfrau Cornelia schandete

und daflir trotz der Beteuerung seiner Unschuld
patrio more getfitet wurde, Plin. ep. IV 11, 10.

Suet. Domit. 8; vgl. Dio LXVII 3, 3. [Stein.]

5) Celer, Statthalter von Hispania citerior

oder Legat eines solchen zu Martials Zeit, Mart.

VII 52. [Groag.]

6) Celer (Nonius Celer haben die Ausgaben
vor Aldus Manutius, was in der Cberlieferung

nicht begriindet ist); an ihn schreibt Plin. ep.

VII 17.

7) Celer, Praefectus praetorio unter Gordian III.,

Cod. lust. I 54, 3 (Rescript, datiert vom 13, Sep-

tember 239) Imp. Gordianus A(ugustus) Celeri

p(raefccto) pfraetorioj. Allerdings fehlt in den
meisten Hss. das p. p. , aber der Inhalt des Re-
scripts scheint doch dafiir zu sprechen , dass C.

wirilich Praetorianerpraefect war; vgl. Borghesi
Oeuvres X 124. [Stein.]

8) Celer, Rescripte an einen C: Cod. lust. V
25, 2 (161 n. Ch.). Cod. lust. VI 35, 1 = Ulp.

Dig. V 3, 20, 12 (204 n. Ch.). Cod. lust. I 54, 3

(239 n. Chr.). Cod. lust. V 65, 2 (239 n. Chr.).

9) Celer Verianus (Peter corrigiert : Vene-
rianus) soil von Gallienus nach dem Sieg fiber

Ingenuus (258 n. Chr.) beauftragt worden sein,

die mannliche Bevolkerung Pannoniens umzu-
bringen, Hist. Aug. Tyr. trig. 9, 5—9. Das Schrei-

ben ist wahrscheinlich unecht.

10) Celer, Beiname folgender Consuln der

Kaiserzeit:

a) Ser. Asinius Celer, cos. suff. 38 n. Chr. mit

. . tonius Quintilianus.

b) L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Ca-

tellius Celer, cos. suff. c. 72 mit M. Arruntius

Aquila.

c) L. Roscius Aelianus Maecius Celer, cos.

suff. 100 mit Ti. Claudius Sacerdos Iulianus.

d) M. Maecius Celer, cos. suff. 101 mit Q. Ser-

vaeus Innocens. [Groag.]

11) Proconsul Africae im J. 429 (Cod. Theod.

XI 1, 34. 30, 68. Xn 1, 185. 186). Wahrschein-
lich ist dies derselbe C. , an den August, epist.

56. 57 = Migne L. 33, 223 gerichtet sind. Dieser

besass in Numidien ausgedehnten Grundbesitz (57,

2); sein Sohn hiess Caecilius (57, 1). Er hatte

Neigung zum Donatismus gezeigt, und Augustin

ist in jenen Briefen bemuht, ihn ganz fur die

katholische Kirche zuriickzugewinnen. [Seeck.]

12) Magister of'ficiorurn unter Kaiser Anasta-

sius im J. 517 nach Cod. lust. IV 29, 21.

[Hartmann.]

13) Verfasser rhetorischer Schriften (rezvoyed-
<pos Philostr. Vit. soph. I 22, 3 p. 37, 13 Kayser),

kaiserlicher Secretar bei Hadrian oder einem der

beiden ersten Antonine (Aristid. or. XXVI 519
Diiidf.; vgl. Hare, ale tuoz. VIII 25); ilini gehiJi'Le

eine /.leXhrj ('A(>dcszag 6 zrjs Ilav&elag sQtav),

welche falschlich von manchen dem von Jugend
an mit ihm verfeindeten Dionysios von Milet bei-

gelegt wurde (Philostr. a. a. O.); auf ihn bezieht

10 sich wohl auch der von Adrianos von Tyros ver-

fasste jiagafivdTjTixdg rig KeisQa (Suid. s. 'ASgia-

vog aoqy.). Vgl. auch Friedlander S.-Gesch.
16 187. Teuffel-Schwabe R. Litt.-Gesch.

§ 352, 3. [W. Schmid.]

14) Celer und Severus, von Tac. ann. XV 42
als Architekten oder Ingenieure Neros genannt,

die nach dem Brande Roms den Palastbau und
die damit verbundenen Parkanlagen entworfen
und geleitet haben und die A'usfiihrung des von

20 Nero projectierten Canals zwischen dem Lacus
Avernus und der Tibermundung iibernehmen woll-

ten (fiber eine falschlich auf den Architekten C.

bezogene Inschrift vgl. die Bemerkung zu CIL
VI 14647). Vgl. Promis Atti d. R. Accad. To-
rino 1873, 137, der vermutet, dass C. und Se-

verus aus Florentium waren, wo diese Cognomina
im 1. Jhdt. besonders haufig vorkommen.

[Fabricius.]

Celeres. Ursprunglich die technische Bezeich-

30 nung der romischen Reiterei , wie der tribunus
celerum (s. d.) beweist; vgl. Festus ep. p. 55.

Plin. n. h. XXXIII 35. Dion. Hal. II 13. 64.

Serv. Aen. XI 603. Daher blosses Missverstandnis,

wenn bei Livius I 15, 7 celeres als Leibwache
neben den Reitern I 13, 8 erscheinen. Ebenso
Zonar. VII 3, 4. Plut, Rom. 26; Num. 7. Momm-
sen St.-R. II 106. Marquardt St.-Verw. II 322.

[v. Domaszewski.]

Celeret, in Hispania citerior, Station der

40 romischen Strasse zwischen Lucentum und Sae-

tabis an der Ostkuste, nur beim Geogr. Rav. er-

wahnt (304, 12 Celeret und 343, 3 Celeri, Guido
Celeris). Der Name ist vielleicht nicht richtig

iiberliefert. [Hiibner.]

Celerianns. 1) S. Calpurnius Nr. 30.

2) [CJe/eriauus, [praef(ectus) vehicidorum]

,

aus dem Beginn des 3. Jhdts., Not. d. scavi 1884,

308 = CIL VI Suppl. 31370. Vielleicht derselbe

ist der in der entsprechenden Inschrift aus dem
50 J. 226 n. Chr. (Not. d. scavi 1883, 457 nr. 21
= Bull. com. XII 1884, 9 nr. 710 = CIL VI Suppl.

31 369) erwahnte [praef. vehiculorum] [? Uljpius
Celer[ianus]. [Stein.]

Celerinenses , Bewohner einer Ortschaft in

Africa, von der ein Bischof im J. 411 (coll. Carth.

c. 180 bei Mansi Act. concil. IV 135 = Migne
XI 1325) erwahnt wird. [Dessau.]

Celerinus. 1) S. Cuspidius, Pompo-
nius.

60 2) Celerinus. Praefect von Agypten (Meroen
wssiis Xilumque tueri) unter der Regierung des

Cams (282—283 n. Chr.). nach dessen Tod ihm
von den Soldaten die Herrschaft angeboten, aber

von ihm zuriickgewiesen wurde. Als seine Enkelin

(oder Urenkelin) wird Celerina genannt, welche

um 400 n. Chr. Palladius heiratete, Claud, epith.

Pall. v. 72ff.; vgl. Birt p. XLVf. [Stein.]

3) Confessor in Rom, spater Lector in Kar-
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thago und von Cornelius in dem Brief an Fabius
von Antiochien als Gegner des Novatian genannt
(Euseb. hist. eccl. VI 43, 6). Mehrere Briefe,

die er aus dem Gefangnis heraus geschrieben
hat (Cypr. ep. 21, 1), sind verlorcn, warden
auch schwerlich im 5. Jhdt. noch als Quelle fur
die passio Cornelii (s. Harnack Altchristl. Lit.-

Gesch. I 650) vorhanden gewesen sein; erhalten
ist ein Brief des freien C. an den karthagischen
Confessor Lucianus, unter Cyprians Briefen nr. 21. 10
Die vulgare Sprache macht den Brief besonders
interessant, doch ist der Text bei Hartel Cypr.
op. omn. II 529ff. nach dessen eigenen Anwei-
sungen in der Praefatio zu t. Ill p. XLYIIIf. von
den glattenden Correcturen schlechterer Uberliefe-
rung erst zu befreien. Sonst vgl. Cypr. epist. 22.
27, 3. 37, 1. 39. [Julicher.]

4) Caelerina, mit C. Prastina Pacatus (cos.

147 n. Chr.) Patronin eines Freigelassenen (CIL
X 2888, vgl. Add. p. 972 Puteoli), daher wohl20
Sclrwester oder Gemahlin des Pacatus.

5) Celerina, wie es scheint, die Gemahlin des
L. Venuleius Apronianus cos. II 168 n. Chr., CIL
XI 1735; vgl. Bormanns Anm. zu XI 1432.

[Groag.j
6) Celerina s. Numisius, Pompeius.
Celeritas, Personification der Schnelligkeit,

Tochter der Sonne, gehOrt bei der auguralen Ein-
teilung des Himmels zu den Insassen der 16 Re-
gionen, und zwar hat sie ihren Sitz in dem sechs- 30
ten Ostlichen Bezirke (Mart. Cap. I 50. Mythogr.
Vatic. Ill 15). Dee eke Etrusk. Forschungen IV
47 will sie in der Cathafniaf) auf der Bronze-
leber von Piacenza erkennen. [Aust.]

Celerius. Ein Rescript des Kaisers Caracalla
an C. vom J. 211, Cod. lust. II 4, 1. [Groag.]

Celesltani, Volkerschaft im Inneren Sardi-
niens, genannt bei Ptolem. Ill 3, 6 {Keloixavol
oder Kelnvoi die Hs.) und auf dem in Fonni
(Sorabile, s. d.) gefundenen Grenzstein, CIL X 40
7889, der einerseits die Inschrift GELES, andrer-
seits CVSIN (vgl. die Kowovairavol bei Ptolem.
a. a. O.) zeigt. [Hiilsen.j

Celetrum (Liv. XXXI 40, 2) s. Keletron.
Celeusum, Ort in Raetien, verzeichnet auf

der Tab. Peut. (Celeuso) in der Nahe von Arusena
(lies Abusina, das heutige Eining). Vielleicht
Pfoering. Mommsen CIL III p. 723. 739.

[Ihm.]
Celi s. Nova Augusta. 50
Celina s. Caelina.
Celins mons s. Caelius mons Nr. 2.

Cella. 1) Zwei L. Cellae, Vater und Sohn.
die gegen Caesar gefochten hatten, wurden von
ihm nach der Schlacht bei Thapsus 708 = 46
begnadigt (b. Afr. 89, 5). Der Geschlechtsname
ist unbekannt, audi das Cognomen kommt an-
scheinend sonst nicht vor. [Munzer.]

2} Cella, cellula und spatlateinisch eellari-
um I'wohl zuerst bei Cervid. Scaev. Dig. XXXII 60
41, 1 ; uberwiegend im Corp. gloss, lat.) ; etymo-
logisch mit xalta = Hutte, Scheuer, Vogelnest,
xalv£ = Knospe, xal.vfa = Hutte, ce/o. occido,
clam u. s, w^usanimenhangend, wird es auf euro-

paeisch y'M = ,httllen' zuriickgefuhrt (A. Pick
Vergl. Wflrterb. d. indog. Sprachen 14 386. Prell-
witz Etym. Worterb. d. gr. Spr. 135). Die Alten
leiteten das Wort cella von celare ab (Varro de

I. 1. V 162. Pest. ep. p. 66, 9. Serv. Aen. I 433).
Aus der Form eellarium ist auch unser deutsches
Wort Keller hervorgegangen (Kluge Etymolog.
Worterb. d. dschn. Spr.s 1893). Doch ist von den
rOmischen Sohriftstellern (nur Varro bei Gell. II
10, 3 sagt cellae auaedam fur favisae) mit c. nie
ein Keller in unserem Sinne, d. h. ein unter einem
Gebaude liegender, unterirdischer Aufbewahrungs-
raam bezeichnet, obwohl dem nichts im Wege
gestanden hatte, Solche Keller flnden wir nam-
lich iiberhaupt in der griechisch-rOmischen Lit-
teratur nur selten erwahnt. Doch scheint sich
ein der Aufbewahrung von Schatzen dienender
Keller schon in dem Palaste des Priamos (Horn.
II. XXIV 191) und ein zur Aufbewahrung von
Gold, Erz, Kleidern, Ol und Wein dienender in
dem Hause des Odysseus (Horn. Od. II 337) be-
funden zu haben. ITnter den Triimmern von My-
kenai befanden sich noch zur Zeit des Pausanias
(II 16,^6) die unterirdischen Schatzkammern, vjio-

yaia oixodoftrj/mTa, des Atreus und seiner Sohne.
Vitruvius (VI 8 [11] 1) bespricht die hypogea und
ihre ooncanierationes, ihre gewolbten Abteilungen,
als Unterbau der Hauser. In den Stadten be-
fanden sich xazayeioi olxrjdug (Poll. IX 49). In
i<7ioyaia hielt Commodus die von ihm zu erlegen-
den LOwen (Herodian. I 15, 3) und sollten die
am morbus cardiaeus leidenden Kranken unter-
gebracht werden (Cael. Aurel. aeut. II 191). Von
dem capitolinischen Tempel erfahren wir, dass in
seinen unterirdischen Raumen die sibyllinischen
Biicher aufbewahrt gewesen waren (Dionys. IV
62) und unter seiner area die sog. favisae lagen,
in welchen man altes Tempelgerat und gepragtes
Geld aufbewahrte (Varro a. 0. Fest. ep. p. 88, 4.
Non. 112, 29. Plac. gloss. 43, 8); die letzteren
miissen stollenmassig in den Felsen gehauen ge- .

wesen sein und hatten ihren Eingang wohl von den
ersteren aus (vgl. 0. Richter in Baumeisters
Denkmalem III 1478f.). Auch unter den archaeo-
logischen Fuuden begegnen uns abgesehen yon in
den Felsen gehauenen Kellern, welche sich noch
in grosser Zahl in Siidetrurien, Latium, Sicilien,

Nordafrica, Griechenland und Lydien erhalten
haben (K. Sittl Archaeologie 341 m. A. 7), ver-
haltnismassig nur selten wirkliche, gemauerte
Kellerraume (vgl. Overbeck-Mau Pompeii i 269).
So liegt der Keller des Iuppitertempels in Pom-
peii, welcher denselben Zwecken wie die genann-
ten favisae gedient haben kann (Overbeck-Mau
90), nicht unter der Erde, sondern das 3,80 in.

hone Basament des Tempels ist als Kellergeschoss
benutzt worden und in eine Anzahl kleiner ge-
wOlbter Kammern geteilt (ebd. 95). Halbunter-
irdische Raume flnden sich zwar Ofters unter den
grossen Kaufmannsladen in Pompeii, doch wirk-
liche Keller nur bei ca. 7 Privathausern (Over-
beck-Mau 269. 281. 284. 333). Einer derselben,
der umfangreiche, gewolbte und durch kleine Ober-
lichtfenster aus dem Hofe erleuchtete Keller einer
vorstiidtischen Villa, welche zu den grossten Wohn-
hausern Pompeiis gehQrte, diente als Weinkeller,
da sich in ihm zahlreiche, an die Wande ange-
lehnte Amphoren vorfanden (0 v e r b e ck -M an 369.

375). Auch in Rom sind unlangst am rechten

Tiberufer grosse Kellerraume unter einem saulen-
geschmttckten Hofe aufgedeckt worden (0. R i c h t e r

a. 0. 1516). Die atool (Eurip. Phrixos in Etym. M.
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p. 714, 17. Eratosth. Anth. graec. app. 25, 4) waren
Erdgruben (Corp. gloss, lat, II 431, 52), welche zur

Aufbewahrung des Getreides dienten (Varro r. r.

I 63. Ael. h. an. n 25. VI 43. Hes. s. oipovg und
oiQolg, Phot. lex. s. oiftoTg. Suid. s. oiooTg), speciell

in Thrakien (Dem. VIII 45. X 16. Anaianlr. bei

Athen. IV 131c. Varro de r. r. I 57, 2. Plin.

XXIII 306. Lilian, ep. 52, 1), Kappadokien (Varro.

Plin. a. a. 0.), Africa (Auct. b. Afr. 65. Plin. a.

a. 0.), Spanien (Plin. a. a. 0.; putei bei Varro
a. a. 0.) und in Baktrien (Curt. VII 4 [17], 24);
doch miissen sie auch in Griechenland iiblich ge-

wesen sein (Philo mech. synt. V p. 86, 39f. 88,

3f. Etym. M. a. a. 0.), ja selbst dort in Stadten

vorgekommen sein (Poll. IX 49). Sie wurden
unter freiem Himmel angelegt, ihre Baden und
Wande sollten mit einer Mischung von Lehm, zer-

kleinertem Stroh, Olabgang und Sand iiberstriehen,

das Getreide hineingescMttet, ein mit scharfem
Essig gefulltes Gefass bis zum Halse darein ver-

graben und dieses ringsherum mit einem Kegel
von Ziegeln umgeben und darttber Lehm gestrichen

werden, damit keine Feuchtigkeit eindrang (Phil.

a. a. 0. p. 86, 39 ; vgl. Varro und Plin. aa. 00.).

Fur Italien freilich hielt man bei seinem fcuchten
Klima diese siri fur ungeeignet (Col. I 6, 16).

IJbrigens waren audi die ergastula der gefessel-

ten Sclaven unterirdisch (Plaut. Aulul. 347. Col.

I 6, 3).

Unter den oberirdischen Lagerraumen bezeich-

nen duod^xtj und horreum (beides identificiert

Corp. gloss, lat/ 69, 17. 237, 1. 503, 67. IH 192,

45. 261, 61. 365, 45. 450, 52. 489,9. 508, 33; man
vergleiche auch axodfjy.ri Geop. IV 15, 12 mit
liorreum Col. XII 44, 4 und granarium Plin. XV
67) grCssere Vorratsraume, horreum besonders fur

Getreide und Hulsenfriichte (Col. I 6, 12. 15. 16.

II 20, 4. XII 2, 2. Plin. n. h. XVIII 301. 303. 308.

Pall. I 19, 1. 3), doch auch als Aufbewahrungs-
rautn fur die Aekergerate (Col, I 6, 7) und alte

Statuen (Plin. ep. VIII 18, 11) ; mitunter lagerte

darin auch Wein (Col. XII 2, 2. Paul. Dig. XVffl
1, 76), wie ganz gewohnlich in den apotkeeae

(s. d.)
;
gelegentlieh konnte auch selbst eine kleine

Weinkammer horreum genannt werden (Hor. c.

III 28, 7). Auf dem Lande sollte dieses horreum
wegen Feuersgefahr entfernt von dem Wohnhause
liegen (Vitr. VI 6 [9], 5). Das horreum oder gra-
narium (granarium Cato 92. Varro I 57, 1—3.

Vitr. 1 4, 2. Col. 1 6, 10-16. II 20, 4-6. Plin. n. h.

XYin 301. 302. Pall. I 19, 2; = airo^ohov Corp.

gloss, lat, II 35, 26. 432, 13. m 27, 14. 200, 23.

299, 75. 356, 30 u. 76. 396, 67. 407,35 ; aber auch
horreum = atro/iohov ebd. ni 299, 76) sollte wo-
mo'glich auch im obern Stockwerk liegen, damit

die Lnft besser Zutritt hatte oder keine Feuchtig-

keit eindringen kOnnte (Varro I 57, 3. Col. I 6,

10. 16. Plin. XVIII 302). Uberhaupt werden fiber

seine Lage und die Bekleidung des Fussbodens
und der Wande genaue Vorschriften gegeben ; be-

sonders suchte man es vor Kornwurmern und
Mausen dadurch zu schiitzen, dass man Boden
und Wande mit einer Mischung von Lehm, Ol-

abgang und zerkleinertem Stroh oder durren Oliven-

blattern bestrich (Cato. Varro. Vitr. Col. Pall.

aa. 00. Plin. XV 33).

Die c. bezeichnete zunachst nur einen kleinen

Aufbewahrungsraum, wie denn das horreum in

cellae fur die verschiedenen Getreidesorten einge-

teilt werden konnte (Pall. I 19, 2). Sie gehsrte
besonders auch zu jedem Privathause (ra/ustov td

Ibimxixov • eellarium Corp. gloss, lat. II 451, 25),

lag hier neben dem ca-vaedium und diente als

Vorratskammer (Varro de 1. 1. V 162). Als spater

der Herd aus dem eavaedium entfernt wurde, lag
die e. wohl meist neben der Kfiche (Lucil. frg. 226
Baehr. ; vgl. CIL I 801. IX 3440). Zwischen ihr

10 und dem penarium (Varro a. a. 0. Serv. Aen. I

703; oder sogar dem promptuarium nach Isid.

XV 5, 7) wird ein Unterschied gemacht, sofern

hier Vorrate fur langere Zeit, in dem eellarium
nur fur wenige Tage untergebracht wurden (Serv.

Isid. a. a. 0., vgl. Q. Muc. Scaev. bei Gell. IV
1, 17). Daher wurde auch das Getreide, welches
zur Verpflegung des Statthalters und seines Per-

sonals (Mommsen St.-R. II 2 102), eventuell wohl
auch seines Heeres (Cic. Verr. Ill 211) in den

20 Provinzen diente, in seine e. geliefert (Serv. a. a.

0. Cic. div. in Caec. 30; in Verr. in 188. 200.

202. 209. 214. 218). Capua konnte als c. atqiw
horreum Campaniens bezeichnet (Cic. agr. II 89)

und das Wort auch fur das Walten einer guten

Wirtin gebraucht werden (Cic. Att. XIV 19, 6).

Dem bald nur auf Esswaren (Cic. n. d. II 68)

beschrankten , bald auch auf Getranke (Q. Muc.
Scaev. a. a. 0., vgl. Fest. ep. p. 211, 3), Weih-
rauch, Wachskerzen, Pferdefutter, Holz, Kohlen

30 u. s. w. ausgedehnten Begriff des pemum ent-

sprechend, konnten die verschiedensten Dinge in

der e. penaria lagern (Vitr. VI 7 [10], 4. Ulpian.

Dig. XXXIII 9, 3, 8f.). Da die Penaten die Schutz-

gfltter des penus (Cic. a. a. 0.), d. h. der e. pe-

naria waren, lag diese im altrOmischen Hause
wie die c. neben dem eavaedium (Varro de 1. 1.

V 162), spater in dem Hintergebaude , penetrale

domus (Marquardt St.-Verw. III2 122 m. A. 3).

Ein guter Landwirt hatte sie stets gefiillt (Cic.

40 sen. 56). Einer c. penaria glich die Kinder-

stube des Augustus auf dem Landgute seines

Grossvaters (Suet. Aug. 6). Cato nannte Sicilien

c. penaria reipublicae Romanae (Cic. Verr. II 5).

Der menschliche Magen oder vielmehr ein Teil

desselben wurde scherzweise c. (Plaut. Cure. 387)

und der Career der Sclaven e. promptuaria ge-

nannt (Plaut. Amphitr. 156), ebenso aber auch
das Grab des Menschen, weil in jener gesalzenes

Fleisch aufbewahrt werde (Tert. res. cam. 27).

50 Aber nicht immer wird der Unterschied dieser Be-
nennungen festgehalten sein, da alle Vorratskam-

mern im Hause cellae genannt werden konnten

(Plaut. Capt. 918) und im Corp. gloss, lat. za^uelor

sowohl mit eellarium (IH 191, 22. 269, 13. 365,

41. 441, 51. 484, 29) als mit c. proma oder promp-
tuarium (II 145, 37. 496, 48. Ill 313, 48. 441,

50. 484, 28), als mit c. penaria. (H 145, 37), und
penum oder penarium mit eellarium (IV 139, 32.

270, 26. 317, 26. 549. 54j und mit c. proma oder

60 promptuarium (II 45, 25. IV 270, 26) geglichen

wird. Uber die Lage des xafutiov im griechischen

Hause lasst sich nichts Sicheres ermitteln.

Die e. rinaria war wohl urspriinglich (Cato

3, 2) und zum Teil auch spater ein Raum, in

welchem nicht nur die Trauben ausgetreten wur-

den (s. Calcafbrium) , sondern auch der ge-

kelterte Wein gor und aufbewahrt wurde. Denn
nach Plinius (XIV 94) wurden bei den Eomern
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erst etwa im J. 121 v. Chr. die Weine (vom Fass
auf kleinere Gefasse) umgefullt und in apotlieeae
aufbewahrt. Dieses Umftillen war auch nicht
durchaus notwendig (cum de dolus ant de seriis
diffundere voles Col. XII 28. 3). Es kam wohl
nur bei besseren Weinen im folgenden Friihjahr
(ebd. 30, 1) oder Herbst (Varro I 65) vor. Dass
in der c. vinaria nicht nur die Trauben ausge-
treten wurden, sondern audi die erste Garung
vor sich ging, darf man wohl aus dem Umstande 10
schliessen, dass auch das 01 in der c. olearia
nicht nur aufbewahrt, sondern auch zubereitet
wurde (Cato 13, 2. 67, 2. Col. XII 52, 13. Pall.
I 20). In diesem Falle hing sie denn auch mit
dem Pressgebaude zusammen (Vitr. VI 6 [9], 2),
und es wurde verlangt, dass wahrend der Berei-
tung des Mostes niemand sich aus diesem oder
der c. vinaria entfernen sollte (Col. XII 18, 4).
Andrerseits aber konnte der Wein nicht bios in
der

.
apotlwca , sondern auch in der c, vinaria 20

lagern (Plaut. Mil. gl. 853. 857. Cic. sen. 56;
top. 17. Verg. g. II 96 und dazu Serv. Apul. met.
IX 34. Arnob. VII 31). Dieselben Vorschriften
tiber Fernhaltung iibler Geriiche (Col. I 6, 11.
Plin. XIV 133. Pall. I 18, 1. Geop. VI 2, 8) und
von Baunrwurzeln (Plin. a. a. O. Geop. VI 2, 9)
werden von den Agrarschriftstellern fur die c. vi-
naria und die olvo^rjxtj gegeben und sogar ver-
langt, dass diese sich fern von der Kelter be-
flnden miisse (Geop. VI 2, 1). Sowohl fiir die c. 30
vinaria (Col. XII 18, 3. Plin. XIV 134), als fiir

die Xtjvos, das Kelterhaus, und besonders die ofoc-
dr\*r), das Weinlagerhaus (Geop. VI 12, 4), wird
von den Genannten verlangt, dass sie durch Rau-
chern parfumiert werden; fiir jene. dass sie ihre
Fenster nach Norden oder Osten (Vitr. VI 6 [9] 2
vgl. I 4, 2. Col. I 6, 11. Plin. XIV 133. Pall. I

18, 1), fiir die oiro&rjxri, dass sie in warmen Ge-
genden ein naeh Norden , in kalten nach Siiden
gelegenes Fenster habe (Geop. VI 2, 1). Denn 40
auch im Stadthause sollten die kfihlen Abteilungen
des Hauses den Wein bergen (Xen. oec. 9, 3).
Der oh'c!>v, wo der Wein lagert (Xen. hell. VI 2,

6), wird sowohl mit ano^tjarj (Poll. VI 15. IX 49)
als mit c. vinaria (Corp. gloss, lat. II 99. 13 380
51. 518, 10. Ill 300, 1. 365, 58), der .-m9*w. wo
der Wein gor (Polykleitos bei Diod. VIII 83, 2.

Maccius Anth. Pal. IX 403, 5. Geop. VI 12, 8)
oder nur lagert e (Eupol. bei Poll. VI 15. Phere-
krat. ebd. VII 163), mit der foodfar) (Poll. VI 50
15. IX 49), dem oivtmv und der c. vinaria (Corp.
gloss, lat. Ill 300. 1) identificiert. Die c. vinaria
sollte, wenigstens auf dem Lande, zu ebener Erde
liegen (Varro I 13, 1. Col. I 6, 9. 11). Wenn ver-
langt wird. dass Weinhom'g in ternna et frigida
cella oder im Flusssande aufbewahrt werden solle
(Pall. XI 17, 3), so ist damit sicherlich kein Keller
gemeint, da man in warmeren Gegenden die Wein-
fasser auch ganz oder zum Teil in der Erde ver-
grub (Plin. XIV 133), besonders wenn sie schwachen 60
Wein enthielten (ebd. 134) oder solchen. der bei
Zutritt der Luft leicht umschliigt (Plut. symp.
VII 3. 2). Selbst in der ohoHrjxri sollte der Boden
mit Sand und Erde behauft werden, so dass die
Fasser je nach der Giite des Weins zur Halfte
oder zu zwei Dritteln darin geborgen lagen (Geop.
VI 2, 3. 4 1 : dabei sollten diese ie einen Fuss von
einander entfernt bleiben, damit teils die Kiifer

leichter an sie gelangen konnten, toils nicht die
Pehler des Weins sich von einem Fass dem andern
mitteilten (Plin. XIV 134. Geop. VI 2, 2). Doch
ist damit nicht gesagt, dass die Fasser nicht auch
fiber der Enle'sich beflnden konnten (Cato 154.
Col. XII 18, 5. 6). In den Inschriften erwahnt
sind eine c. vinaria (Orelli 2867), c. Groesiana
(CIL VI 706), c. Nigriniana (ebd. 3739) und
e. vinariae nova et Arruntiana zwischen dem
Ponte Sisto und dem Kloster S. Giacomo in Set-
timiana zu Eom (ebd. 8826 ; Plan in Notizie degli
scavi 1880 tav. IV F--J). Bei den Ausgrabungen
ist ausser den schon genannten Kellern zunachst
im J. 1789 in der Nahe der Villa Borghese zu
Rom ein Weinlager aufgedeckt worden. Eine Treppe
von 8—9 Stnfen fiihrte empor zu einem Vorraum
von 5,85 m. Lange, 1,8 m. Breite und ungefahr
1,95 m. HOhe; der Pussboden hatte ein Mosaik-
pflaster, die Mauern der Wolbung waren mit
Arabesken und anderem Bildwerk verziert. Aus
diesem Raum trat man in einen zweiten von fast
derselben GrOsse, aber ohne Schmuck, und daran
schloss sich als Fortsetzung eine gleich hohe und
breite Galerie von mehr als 39 m. Lange, deren
Seitenwande aus rautenweise an einander gefiigten
Steinen bestanden. Der zweite Eaum barg im
Sande und einer lockeren Erde sehr grosse Thon-
gefasse, welche zur Aufnahme von Wein oder
kostbaren Getranken bestimmt gewesen waren
und in einer Langsreihe inmitten dieses Raumes
angeordnet waren. In der Galerie befand sich in
zwei Langsreihen an den Wranden eine Unmenge
von Gefassen. welche alle aufrecht in den Boden
gesenkt waren; nur ein Fass war gedeckelt und
enthielt reines Wasser ; im iibrigen lasst die Ver-
schiedenheit der Formen und mehr noch der Gegen-
stande, welche darin untermiseht mit Erde unci •

Asche gefunden wurden, einige Ungewissheit iiber
ihren urspriinglichen Gebrauch (S6roux d'Agin-
court Recueil de fragments de scnlpt. en terre
cuite, 1814 p. 46, dazu Durchschnitt Fig. 29 und
Grundriss Fig. 30. Rich 111. Wfirterb. d. rOm.
Altert., fibers, von C, Miiller, 1862, 130 mit beiden
Abb. Daremberg-Saglio Diet, des ant. I 988
nnr mit Durchschnitt Fig. 1282). Zu der seit

September 1894 in Boscoreale bei Pompeii aus-
gegrabenen Villa rustica gehort ein nahezu qua-
dratischer Raum von 18 m. Seitenlange, in dem
sich zu zwei Dritteln im Boden eingegraben gegen
90 Fasser von ungewcihnlicher GrOsse fan den mit
Resten von Birse, Wein und 01 ; ferner sind Raume
freigelegt, in denen Wein und 01 hergestellt wurde
(Herrlich Berl. Philol. Wochenschr. 1895, 1082).
Im J. 1601 ist zu Augsburg ein Marmorrelief aus-
gegraben, auf welchem ein Weinlager dargestellt
ist. In zwei durch einen Pfeiler getrennten Ge-
wolben werden von mehreren Mannern Fasser ge-
rollt und iiber der Wolbung lagert eine Reihe
von Fassem; letztere sind der in nordlicheren
Landern entsprechenden Sitte gemiiss (Plin. XIV
132) von Holz und von der heute iiblichen Construc-
tion (Laurentii Pignorii Pat. de servis. 1656
p. 266. Poleni Thes. ant. suppl. Ill 1737 p. 1302 c

mit Abb. bei p. 1278. Rich a. O. Daremberg-
Saglio a. O. zu %. 1281). Ein anderes, aber
eigentlich einen Weinberg mit in der Erde stecken-
den Fassern darstellendes Relief befindet sich in
einer Privatsammlung in England (abg. bei Bau-
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meister Denkm. Ill Fig. 2336, erklart von H.
Bliimner).

In der o. olearia wurde das im toreularium
gepresste 01 wie oben erwahnt nicht nur zube-

reitet (s. Capulator), sondern auch aufbewahrt.

Sie sollte zu ebener Erde (Varro I 13, 2. Col. I

6, 9) und nach Siiden (Vitr. VI 6 [9], 2. Pall. I

20, 1) liegen und vor kalten Winden geschiitzt

sein (Col. XII 52, 13. Pall. a. a. O.). Ihre GrOsse

richtete sich nach der Zahl der Fasser, doch be-

anspruchte jedes derselben, wenn es einen adieus
= 5,24 hi. fasste, einen 4 Fuss = 1,184 m. breiten

Raum (Vitr. a. a. O.). Cato, dessen Olpflanzung

240 Jugera = 60,43 ha. gross war (10,1), zahlt

die Gerate auf, welche in der o. olearia vorhanden
sein miissten (13, 2) : Olfasser (100 Stuck nach

c. 10, 4, etwa zu 50 Urnen = 6,55 hi. nach c. 69,

also auf eine Ernte von ca. 655 hi. oder 58941 kg.

berechnet) , Deckel, 14 Klarwannen, 2 grOssere

und 2 kleinere muschelartige Loffel, 3 eherne

Scho'pfkellen, 2 Amphoren, 1 gehenkelter Wasser-
krug, 1 Urne von 50 Sextaren, 1 Olsestar, 1 kleine

Wanne, 2 Trichter, 2 Schwamme, 2 gehenkelte

Krtige zu einer Urne = 13,1 1. Raummass, 2 hfil-

zerne Schopfkellen , 2 Schliissel mit Schlo'ssern,

I Wage, 1 Gewicht von 100 rOmischen Pfund
und andere Gewichte.

Auf einem Weingut konnte es auch eine c. de-

frutaria (Col. 16, 9), d. h. einen Raum geben,

in welchem durch Einkochen des Mostes das de-

frutum oder die sapa gewonnen wurde. Ferner

konnten sich unter den Vorratskammem auch
solche fiir das Holz (e. lignaria Corp. gloss, lat.

II 573, 24), fiir Kohlen (dv3(>a>co-&ij}etj = c. ear-

bonaria ebd. Ill 268, 19), vielleicht auch fiir

andere Dinge flnden. Sodann bezeichnete c. den
Aufenthalt mancher Tiere, zunachst die zum Auf-

enthalt oder zur Bergung der Nahrung dienende

Zelle der Biene (Varro III 16, 5. Verg. g. IV 164.

Aen. I 433. Plin. XI 14. 26. 29. 34), Hornisse

und Wespe (Plin. XI 71), wahrend spater dafiir

favus gebrauchlicher gewesen zu sein scheint

(Serv. Aen. I 433); in cellae briiteten die Ganse
(Varro III 10, 4. Col. VIII 14, 9) und wohnten
die Tauben (Col. VIII 8, 3).

Ebenso wurde das Wort fiir mehr oder minder
enge Wohnraume der Menschen gebraucht (Ter.

Adelph. 552. Sen. dial. IX 8, 6. Petron. 95. Mart.

VII 20, 21. VIII 14, 5. Inv. VII 28. Cod. lust. XI
19, 1 ; e. = oixWa Corp. gloss, lat. Ill 91, 49. 313,

46. 365, 33), besonders der Sclaven (Cato 14, 1. Cic.

Phil. II 67 und bei Quint, inst. VIE 4, 25. Hor. sat.

I 8, 8. Cael. Dig. XXI 1, 17, 15. Apul. met. X
13. 15). Beim griechischen Wohnhause sollten diese

cellae familiaricae sich in der yvvaixwrtug befinden

(Vitr. VI 7 [10], 2), im romischen Hause konnten

sie auch im obern Stock liegen (Petron. 77). Auf
dem Lande sollten sie, getrennt vom Herrenhause,

womoglich nach Siiden liegen (Col. I 6, 3), die

der Pfliiger und Hirten aber in der Nahe ihres

Viehs (ebd. 8), so auch die grandis c: des Hiihner-

warters in der der Hiihnerhauser (Varro III 9, 7).

Kich (a. O. 131) giebt eine Abbildung der wohl
fiir Sclaven bestimmten Zellen unter den Ruinen
einer romischen Villa in Mola di Gaeta. An der

Flur des Wobnhauses lag - die c. des ianilor oder

ostiarius (Vitr. VI 7 [101, 1. Petron. 29. Suet.

Vit. 16); auch eine c. des Haushofmeisters im

kaiserlichen Palast wird erwahnt (Suet. Cal. 57).

Die Gladiatorenbanden lebten in cellae (Quint,

decl. IX 22. 23), ebenso die feilen Dirnen (Petron..

8. Iuv. VI 122), deren Namen fiber den verhang-

ten Eingiingen (Mart. 1 84 [35], 5. XI 45, 3) an-

geschrieben waren (Sen. contr. I 2, 1, 5. 7. Mart.

XI 45, 1. Petron. 7. Iuv. VI 123). Aber auch
reiche Leute richteten sich, um sich fiir den Luxus
und die Schwelgereiwieder empfanglich zumachen,

10 eine c. pauperum in ihrem Hause ein (Sen. ep.

18, 7. 100, 6. Mart. Ill 48). Ferner wird eine

e. sacerdfotumj in einem Tempel der Mater Magna
auf einem Stein von Atina angefiihrt (CIL X 333).

In einer Hs. des 10. Jhdts., welche das Testa-

ment eines Galliers wohl aus dem Anfang des

2. Jhdts. n. Chr. enthalt, ist das Wort fur zwei
oberirdische Grabmaler gebraucht (Litteratur dar-

iiber bei Teuffel-Schwabe.ROm. Litt.-Gesch.5

330, 6 b), in Inschriften auch von Tiber der Erde
20 angebrachten Grabern der ersten Christenheit (de

Rossi Bull, di arch, christ. 1864, 251), in der

Form cela fiir zwei faliskische und ein etruski-

sches(?) Grab (Garrucci Ann. d. Inst. 1860,

270f
-K
Bei den rOmischen Badern konnten sowohl die

Abteilungen im allgemeinen cellae genannt werden
(Hist. Aug. Carin. 17, 4. Pall. I 40, 2. CIL XIV
137. 2101 ; vgl. VIII 828 = 12347. Ephem. epigr.

VII 960j, als auch die einzelnen Abteilungen der-

30 selben besonders bezeichnet, wie das Tepidarium
als e. tepidaria (CIL VI 1703) und als c. ealida T

in welches auch Pferde zum Schwitzen gefiihrt

werden konnten (Veget. mulom. Ill 6, 3) , das

Caldarium als c. caldaria (Plin. ep. V 6, 26. CIL
III 7146. X 3916. XI 3100) und das Frigidarium
als c. frigidaria (Plin. a. a. O. ; einfach cella

CIL IX 4974). Die c. solearis in den Thermen
des Caracalla (CIL VIII 10607 = 14700) war eine

Rotunde mit auffallend flacher Dachwolbung (Hist.

40 Aug. Carac. 9, 4) ; ob sie ein Caldarium gewesen,

wird bezweifelt (Matz bei Baumeister a. O. Ill

1771. Guhl und Koner Leben der Gr. u. R. 6

617). Inschriftlich erwahnt sind noch eine e. hypo-

causta wohl als Heizungsraum (CIL VI 1474),

natatoria (III 7342), unctuaria (VIII 4645) und
vestibula (Lejay Inscr. de la C6te d'or 282). Da
auch fiir die Sclaven auf dem Lande womoglich
Bader eingerichtet werden sollten (Pall. I 40, 1),

welche von dem Herrenhause getrennt waren und
50 in den Ferien (Col. I 6, 19) oder offers (Pall I

40, 1) benutzt wurden, erhielten hier die Bassin-

bader fiir den Sommer ihr Licht von Norden, die

fiir den Winter von Siiden (ebd. 4) ; der Raum
fur ein warmes Einzelbad mit Wanne sollte etwa
15 romische Fuss lang und 10 breit sein (ebd. 3);
im iibrigen war die Unterfeuerung und die UbeT-
wSlbung ahnlich wie bei andern Badern (Vitr. V
10, 2. 3. Pall. I 40, 2. 4. 5). Auf einem Stein

von Pinna endlich (CIL IX 3851 1 bedeuten cellae

60 Bassins zum Auffangen von Quellwasser, [Olck.]

Cellae. 1) Ort in Makedonien, s. Kellai.

2) In Africa. Orte dieses Xamens gab es in

Africa, nach Ausweis der Bischofslisten, zum min-

desten drei: a) einen in der Provincia proconsu-

laris (Xot. episc. pr. proc. 45, in Halms Victor

Vitensis p, 64), -nach J. Schmidt (CIL Mil
Suppl. p. 1561) bei dem heutigen Zuarin gelegen,

wo eine Inschrift der Chellenses Xumidae gefun-
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den ist (CIL VIII Suppl. 16352), von Tissot
<2<5ographie de l'AMque II 583 identificiert mit
KiUa, der Stadt, in deren Nahe nach Appian.
Lib. 40 Scipio den Hannibal besiegt hat (doch vgl.
Schmidt a. a. 0. K. Lehmann Jahrb. f. Philol.
Suppl. JB. XXI 552) ; b) einen zweiten in der Byza-
cena (Schreiben der Bischofe dieser Provinz vom
J. 649, bei Mansi Act. concil. X 927). der nach
Itin. Ant. p. 50 mit vollem Namen (Mae. Picen-
tinaehiess (Celiac vims im Itin. Ant. p. 59) und
30 Millien von Tacapae (Gabes), in nOrdlicher
Eichtung, entfernt lag (nach Tissot Geogr. II
192Ruinen von Golib el-Kdim); c) einen drittenm Mauretania Sitifensis (Not. episc. Maur. Sit.
17 in Halms Victor Vitensis p. 70), der nach
Itin. Ant. p. 30 von Sitifls 43 Millien entfernt
war und demnach wohl identisch ist mit dem
eastellum Cdlense, das nach Ausweis der Inschrift
CIL VIII 8777 bei Kherbet Zerga lag. d) Perner
gab es in Numidien Cellae Vatari, nach Corippus
Joh. 318 und Prokop. Vand. II 17 (wo das iiber-
lieferte KdM,a; fiazaQag nicht als Scalae Veteres
zu deuten ist), s. u. unter Vatari. e) Auch in
dem G-ebiet der Nigrenses in Numidien scheint es
eine Localitat C. gegeben zu haben, s. CIL VIII
10962. Welchem dieser Orte der episeopits Cel-
lensis, und welchem der episeopus plebis Celhnsis,
die im J. 411 beim Religionsgesprach in Car-
thago erschienen (coll. Carth. c. 126. 187, bei
Mansi IV 99. 141 = Migne XI 1288. 1330)
angehorten, ist unsicher; ganz zweifelhaft, ob die
ebenfalls im J. 411 genannten Bischofe der Zel-
lenses (a. a. 0. c. 135. 163, bei Mansi IV 122
131 = Migne XI 1315. 1323) iiberhaupt hierher
gehOren. S. ausserdem Caput cellarum.

#
[Dessau.]

Cellarienses species. Im 4. Jhdt. werden
den Statthaltern und den tibrigen Oberbeamten
der Provinzen (rationales Cod. Theod. VIII 5, 3;
comites Cod. Theod. I 26, 4. VII 4, 32) die Be-
durfnisse ihres Haushaltes in Natural'ien geliefert,
wozu die Stadte ihres Amtsbezirkes nach der Zahl
der Steuereinheiten , auf die ihre Gebiete einge-
schatzt sind, beitragen miissen (Cod. Theod. VII
4, 32. VIII 5, 3). Diese Leistungen werden unter
dem Namen annonae et cellaria zusammengefasst
(Cod. Theod. I 26, 4; vgl. Sulp. Sev. Chron. II
41, 2); ersteres bedeutet das Getreide, letzteres,
was sonst fur die Tafel erforderlich ist, nament-
lich den Wein. Unter e. s. (Cod. Theod. VII 4,
32. XI 28, 16) sind daher, wenn nicht ausschliess-
lich, so doch in erster Linie Weinlieferungen zu
verstehen (Cod. Theod. XI 1, 6). Seit Maximian
eich m der norditalischen Dioecese aufzuhalten
pflegte, musste diese neben dem Unterhalt ihrer
Provincialbeamten auch die Cellaria fur die kaiser-
liche Tafel liefem (Aur. Vict. Caes. 39, 31. 32.
Cod. Theod. XI 1, 6), und in derselben Weise ist
wahrscheinlich die Dioecesis Thraciarum belastet
worden, als Constantinopel stiindige Residenz
wurde. Jedenfalls gab es auch im orientalischen
Beichsteil Leistungen fur das Cellarium de* Kaisers
(Nov. Mart. II 1. Cod. Theod. XI 28, 9). Nach
einer Verordnung des Constans, die nach dessen
Tode auch von Constantius aufrecht erhalten
wurde, mussten die Grundbesitzer der norditali-
schen Dioecese denselben Wein, den sie dem Kaiser
geliefert hatten. ihm wieder zu einem festgesetzten

Celsa 1880

Preise abkaufen, dessen Eintreibung in derselben
Weise, wie die Steuererhebung, den stadtischen
Decurionen ubertragen wurde. Denn das erhaltene
Exemplar des betreffenden Gesetzes (Cod. Theod.
XI 1, 6) tragt dip Adresse : ordmi Caesmatium,
und ohne Zweifel sind gleichlautende Verfiigungen
auch an die Ordines aller ubrigen norditalischen
Stadte gerichtet worden. Daraus folgt, dass jene
Ordines die Organe waren, denen die Ausflihrung

10 des Gesetzes zufiel. Bald machten auch die Pro-
vincialbeamten ihre Korn- und Weinbezuge zu
Geld; doch sparten sie sich dabei den Umweg des
Verkaufes und erhoben die entsprechenden Summen
direct von den Vertretern der Stadte. Dabei wuch-
sen die Preise, zu welchen die Natur&lien berech-
net wurden, immer hoher an. War anfangs in
Illvricum aufje 1 20 Steuereinheiten (s. C ap it a t i o)
ein Solidus gefordert worden, so kam spater schon
auf 60, dann gar auf 13 der gleiche Betrag; die

20 Belastung war also durch die WillkQr der Beam-
ten fast auf das Zehnfache gewachsen. Daher ver-
fiigte im J. 412 Theodosius II., dass diese Leistung
den Stadten ganz abgenommen und auf die Staats-
kasse ubertragen werde; diese sollte dann die
Annonae in Natura, die Cellaria, falls dies ge-
wiinscht werde, nach dem Marktpreise des Weines
in Geld entrichten (Cod. Theod. VII 4, 32).

[Seeck 1

Cellaring (CIL VI 6216. 7281. 9243—9253.
30 IX 2484. 3424; auch cellarwrius Dig. XXXTTT 7

12, 9. Paull. sent. Ill 6, 72) ist der Sclave, der
die im Vorratsraume (Cellarium) aufbewahrten
Vorrate, einschliesslich des Weines (Plin n h
XIX 188. Plaut. Mil. 824), verwaltet und iiber
dieselben Rechnung fiihrt. Dig. a. 0. Plaut. Capt.
895. 901. Auf dem Landgute steht er unter dem
vilieus, Colum. XI 1, 19, in der Stadt vermut-
lich unter dem Dispensator. In grOsseren Haus-
standen waren ihrer mehrere, Sen. ep. 122, 16,

40 die wenigsten im kaiserlichen Hause unter einem
praepositus eellariorum standen, CIL VI 8745
—47. Unter dem C. steht der subpromus, Plaut.
Mil. 824f. Unbekannt sind die Functionen der
in Verbindung mit Tempeln genannten C, CIL
XIV 2864. V 3294, vielleicht auch XIV 17.

[Mau.]
Celol)ot(h)ras s. Caelobothras.
Celoces, eeletes, xeXrjreg, xeXrfua, kleinste,

schnelle (Liv. XXXVII 27) Art von Kriegs- und
50 Seerauberschiffen , meist zum Nachrichtendienst

(Xen. hell. I 6, 36) als Avisos verwendet, mit
wenig Riemen (Rudern; 4—12 bei Appian. bell
civ. II 56. Vellei. II 43. Plut. Caes. 38; dloxai-
fiov Synes. ep. 4; bei Thukyd. IV 9 etwa 10,
nicht mit Classen 30; die xhqzez xEviaoxalfioi
des Athen. VIII 347 sind vielleicht in absicht-
licher Ubertreibung als Fiinfreiher gedacht). Erste
Erwahnung Herod. VIII 94, bezw. Plaut. Capt
874. Nach Plin. VII 57 Erfindung der Bho-

60dier; da Phoiniker auf Rhodos sassen (Athen.
VIII 360), die meisten und besten Schiffstypen von
Phoinikern herriihren, so ist neben xilrjz, Renn-
pferd (G. Curtius Etym.5 146), auch hebraisch
kal, leicht, schnell, Eennpferd als Quelle denkbar.

[Assmann.]
Celsa, Stadt am Hiberus mit einer steinernen

Briicke dariiber in Hispania citerior, zuerst bei
Strabon genannt (III 161 KiXoa xaxotxia zk, eyovaa

1881 Celse Celsus 1882

yt<pigag h&ivrjs didftaoiv, wohl nach Poseidonios),

an der rOmischen Strasse von Caesaraugusta nach

Dertosa , die im Itinerar nicht verzeichnet ist

;

vielleicht fiihrte von hier eine Strasse fiber den

Ebro nach Bilbilis. In den Listen des Agrippa
und Augustus sind im Bezirk von Caesaraugusta

verzeichnet Celsenses ex eolonia (Plin. Ill 24).

Zahlreiche Miinzen mit den iberischen Aufschrif-

ten celse und else, die jungsten bilingue mit Cel(sa)

und else (Mon. lign. Iber. nr. 33) beweisen, dass 10

der Name nicht romisch, sondern iberisch ist.

Auch liegt Jelsa bei Velilla am Ebro keineswegs

besonders hoch. Durch Caesar und Lepidus wah-

rend seines Proconsulats der Citerior im J. 710 = 44
v. Chr. (Wilsdorf Fasti Hisp. prov. 133) scheint

die Stadt, die wohl im Kampf mit Pompeius auf

seiner Seite stand, Colonie geworden zu sein und
fiihrt daher auf den Miinzen der republieanischen

Zeit, deren Herkunft aus Hispanien unzweifelhaft

ist , die Namen eol(onia) vicftrixj lul(ia) Le- 20

p(ida) — diese Miinzen wurden fruher falschlich

nach Leptis in Africa gesetzt — , auf denen des

Augustus und Tiberius colfonia) vieftrix) lul(ia)

Celsa — der Name des Lepidus fiel fort — (Mon.

ling. Iber. nr. 33 a). Nur durch die Miinzen sind

die iiblichen Magistrate, Duovirn und Praefecten,

sowie Aedilen bezeugt; die wenigen Inschriften

erwahnen nur ein Fanum der Diana (CIL II 3015),

und die Reste der alten Stadt sind ganz gering-

fiigig (CIL II p. 409. 940). Die Fundamente der 30

jetzt zerstfirten Briicke sollen rOmisch sein. Das
nicht weit entfernte Grabmal eines L, Aemilius

Fabatus — er hatte sein Burgerrecht vielleicht

von Lepidus — zeigt reichen architectonisehen

Schmuck (CIL II 5851). Die Stadt muss fruh

verfallen sein. [Hiibner.]

Celse (Ammian. Mare. XIV 7, 7), sonst un-

bekannt. Ort in Phoenice. [Benzinger.]

Celsianus s. Attius Nr. 26 und Plotius.

Celsilon, Ortsname (vielleicht corrupt) an der 40
etrurischen Kiiste, zwischen Vada Volaterrana und
Pisa, nur genannt vom Geogr. Rav. IV 32 p. 268 P.

V 2 p. 336 P. (Guido 34 und_77 hat dafiir Celsi-

num). Lage nicht nachzuweisen. [Hiilsen.]

Celsina, Insel zwischen Italien und Sicilien,

Itin. marit. 516. Welche gemeint, bleibt unsicher.

[Hiilsen.]

Celsinns. 1)S. Clodius,Cornelius,Iulius.

2) Celsinns miles, an den ein Rescript des

Kaisers Gordian III. vom J. 238, Cod. lust. IV 50

34, 2. [Groag.]

3) Consiliarius Diocletian! , Hist. Aug. Aur.

44, 3, wahrscheinlich eine fingierte PersSnlichkeit.

Dasselbe gilt von dem C, den der sog. Vopiscus

Prob. 1, 3 anredet; vgl. Bd. II S. 1637, 31.

4) Clodius Celsinus, Consularis Numidiae zwi-

schen 333 und 337, Dessau 715. Wahrschein-

lich war er der Vater oder Grossvater des Clodius

Celsinus Adelphius, s. Bd. I S. 356, 60.

5) Aurelius Celsinus , Proconsul Africae 338 60

—339 (Ephem. epigr. V 303; von den an ihn

gerichteten Gesetzen Cod. Theod. X 10, 4. XLT1,
27 nennt ihn zwar das erste Praefectus praetorio,

doch zeigt der Inhalt des zweiten, dass er Pro-

consul war), Praefectus urbis Romae 341—342,

und zum zweitenmal 351 (Mommsen Chron. min.

1 68. 69. Cod. Theod. VLTI 12, 6). Da seine beiden

Namen in der Familie der Symmachi wieder-

kehren, scheint er mit dieser verwandt gewesen

zu sein.

6) Celsinus Titianus, Bruder des Schriftstellers

Q. Aurelius Symmachus, s. Titianus.
<) Rhetor, in Berytos wohiihaft, Schwieger-

sohn des Iulianus, Statthalter mehrerer Provinzen

(Lib. ep.'796. 868). An ihn gerichtet Lib. ep.

796. 829; lat. I 7. [Seeck.]

8) Celsina, potens femina, Zeitgenossm des

Redners Cn, Domitius Afer. Quint, inst. VI 3, 85.

[Groag.]

Celsus. 1) S. Aelius Nr. 36, Albinovanus
Nr. 4, Appuleius Nr. 20, Arruntius Nr. 16,

AureliusNr.80,Clodius,Cornelius,Cutius,
Flavius, Furius, Iulius, Iuventius, Lore-
nius,Marius,Munatius,Publilius, Quadra-
tus, Ragonius, Sempronius. [Groag.]

2) Celsus, Freund Ovids. Letzterer schreibt

(iber C.s Tod an (Paullus Fabius oder M. Aure-

lius Cotta Messallinus ?) Maximus ex Pont. I 9.

An C. sind nach der Ansicht Graebers (Quae-

stiones Ovidianae, Progr. Elberfeld 1881, XXI)
auch Ovid. Trist. I 5, 1—44 und III 6 gerichtet.

Vgl. auch unter Albinovanus Nr^ 4.

3) Celsus, rCmischer Ritter, der in die Ver-

schworung Seians verwickelt war und verurteilt

wird, 32 n. Chr., Tac. ann. VI 14. [Stein.]

4) Cam(ilia) Celsus, [omn(ibus) ho-

n(oribus) functus in muni]cipio suo Alba Pom-
peia, praeffectus) coh/ortis) Breueo[r(um}] , von

Kaiser Traian adleet(usj [in amplissimjum sena-

ttis ordinem, qftmestor), aed(ilis) phbfis) Geria-

l(is), Patron mehrerer Colonien und Municipien.

Verstummelte Inschrift CIL V 7153, die seine

Imter in absteigender Reihenfolge aufzahlt. Bor-

ghesi (Oeuvres V 34) identificierte ihn ohne

zwingenden Grund mit L. Publilius Celsus cos.

II 113 n. Chr. [Groag.]

5) Celsus, angeblich EmpOrer unter Antoninus

Pius, wird nur in einem (erdichteten) Brief der

jungeren Faustina an Marcus genannt, Hist. Aug.

Av. Cass. 10, 1. Da hiebei die altere Faustina

erwiihnt wird, so musste dieser Abfall zwischen

138 und 141 stattgefunden haben. Nicht unmCg-

lich ist, dass sich der Falscher mit L. Publilius

Celsus geirrt hat, der zu Beginn der Regierung

Hadrians an einer VerschwOrung gegen diesen

Kaiser hervorragend beteiligt war (Hist. Aug.

Hadr. 8). [Stein.]

6) . . . ius Celsus, frater Arvalis unter Kaiser

Marcus zwischen 169 und 176 n. Chr., Ephem.

epigr. VHI p. 336 Acta Arvalium; vgl. Ceio-

nius Nr. 8 oben S. 1838, 56ff. [Groag.]

7) Celsus, stipator des Kaisers Gallienus, er-

wahnt in einem (echten?) Brief des spateren Kaisers

Claudius Gothicus, Hist. Aug. Tyr. trig. 10, 11.

8) Celsus, einer der sog. dreissig Tyrannen,

in den letzten Jahren des Gallienus erhoben, Ge-

wesener Militartribun , lebte er als Privatmann

auf seinem Landgut in Africa und wurde, wie

sein Biograph beriehtet, wegen seiner KOrpergrOsse

fur wurdig zur Herrschatt befunden. Die Er-

hebung fand statt auf Anstiften des Proconsuls

von Africa, Vibius Passienus, and des Dux limitis

Libyci (= Legatus pro praetore von Numidien?)

Fabius PomponiaBus; in Ermangelung des Purpurs

wurde er mit dem Gewand der dea Caelestis be-

kleidet. Schon am 7. Tag seiner Regierung wurde
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•er von (Licinia) Galliena, einer Verwandten des
Kaisers, getOtet, sein Leichnam auf Betreiben der
Einwohner Ton Sicca, die dem Kaiser treu ge-

Wieben waren, geschiindet, Hist. Aug. Tyr. trig.
•29: vgl. Claud. 7, 4. [Stein.]

9) Celsus, Bescripte an einen C, Cod. lust.

VIII 42, 5 (2S8 n. Chr.). IV 10, 2 (260 n. Chr.).

10) Celsus Aelianus, Consul (suffectus) mit
Claudius Iulianus zur Zeit der Kaiser Balbinus

berief er ihn zu sich (Lib. ep. 1076), um ihm die
Statthalterschaft von Kilikien zu iibertragen (Lib.
ep. 608. 611. 615. 635. 638. 655. 693. 697; or.

I 575). AIs eifriger Heide (ep. 608. 630. 648)
empflng er 362 den Kaiser an den Grcnzcn seiner
Provinz, indem er.ihm am flammenden Altar eine
Anrede hielt, und wurde von ihm mit nach Tar-
sus genommen (Amm. XXLT 9, 13. Lib. or. I 575;
ep. 648). Bei seinem Perserzuge (363) berief ihn

und Maximus (238 n. Chr.), Hist. Aug. Max. et 10 Iulian an das Hoflager; doch da eben infolge des
Boil, 17 o w„„„ „„„i, j„. T3.:^ .•„ _.,.t.._

Todes seiner Mutter Seine VermOgensverhaltnisse
einer Ordnung bedurften und er eine junge Frau
in Antiochia gelassen hatte, erbat er sich die
Ruckkehr dorthin (Lib. ep. 1507. 1509; vgl. 1077.
1132), welche ihm gewahrt wurde (Lib. ep. 1061).
Er lebte jetzt als Privatmann den Angelegen-
heiten seiner Heimat, gab u. a. prachtige Spiele
fur seinen Sohn, als dieser eine Stadtmagistratur
bekleidete (Lib. ep. 1169. 1454. 1541). Doch

IX 20 wurde er 387 zum Consularis Syriae gemacht, wo
ihm die Aufgabe zuflel, seine Mitirarger fur den
Aufstand gegen Theodosius zu strafen (Lib. or.

I 648. H 298. Ill 456; ep. 1284). An ihn ge-
richtet Lib. ep. 608. 611. 615. 626—630. 634.
635. 648. 654. 655. 693. 697—699. 1306.1312;
lat. I 41. Ill 284. 358 ; erwahnt ep. 481. 575.
647. 681. 1074. 1077. 1132. 1321. 1512. 1533;
lat. ni 344; vielleicht auch or. I 467.

16) Sohn des Archetimos, aus Athen, Philo-

Balb. 17, 2. Wenn auch der Brief, in welchem
•C. genannt wird, kaum echt ist, so wird doch
das Consulnpaar selbst nicht erfunden sein. Eine
nahere Fixierung desselben auf das Nundinum
Marz-April, in welchem die Erhebung der beiden
Augusti erfolgte, ist dagegen unzulassig.

11) Celsus Plancianus, Consul suffectus mit
Avidius Cassius am 6. Mai eines unbestimmten
Jahres zwischen 161 und 164 n. Ch. (vgl. o. Bd. II
S. 2379), CIL HI p. 889 dipl. XLVLT

~
•2995.

12) Celsus, Beiname folgender Consuln der
Kaiserzeit : a) P. Marius Celsus, cos. ord. 62 mit
L. Afinius Gallus. b) Marius Celsus, cos. suff. 69
mit Arrius Antoninus, c) Ti. Iulius Candidus
Marius Celsus, cos. suff. 86 mit Sex. Octavius
Fronto, cos. II ord. 105 mit C. Antius A. Iulius

<Juadratus, cos. II. d) Ti. Iulius Celsus Pole-
maeanus, cos. suff. 92 mit L. Stertinius Avitus.
e)

i

L. Publilius Celsus, cos. II ord. 113 mit C.30soph, lasst sich im J. 384 'in Rom als' Lehrer
Clodius Crispinus. f) P, Iuventius Celsus T. Au
fidius Hoenius Severianus, cos. II ord. 129 zuerst
mit L. Neratius Marcellus II., dann mit Q. Iulius
Balbus. g) Celsus Plancianus, s. o. Nr. 11. h) P.
Iuventius Celsus, cos. ord. 164 mit M. Pompeius
Macrinus. i) Celsus Aelianus, s. o. Nr. 10

[Groag.]

13) Herennius Celsus, eine fingierte Person-
lichkeit bei Hist. Aug. Trig. tyr. 22, 12. Das-
.selbe gilt von dem Rufius Celsus, Hist. Aug. 40
Firm. 2, 1.

14) Domitius Celsus, Vicarius Africae 315
—316 (Cod. Theod. I 22, 1. IX 18, 1). Mit seinem
Namen sind auch zwei gefalschte Urkunden bei
Ziwsa Optatus 211. 212 iiberschrieben ; Ztschr.
f. Kirchengeschichte X 551. 556.

15) Celsus aus Antiochia (Liban. ep. 84), Sohn
des Hesychios, Bruder des Eutropios und zweier
Schwestern, die mit Tiberius und Marcus, dem

nieder und wird von Symmachus den Kaisern zur
Aufnahme in den Senat vorgeschlagen ; Symm.
rel. 5.

17) Eagonius Vincentius Celsus, Advocat in
Rom, trat 385 feindlich gegen den heidnischen
Stadtpraefecten Q. Aurelius Symmachus auf und
wurde gleich darauf zum Praefectus annonae be-
fordert, Dessau 1272 = CIL VI 1759. 1760. X
4560. XIV 138. 139. 173. Symmaeh. rel. 23, 3.

[Seeck.]

18) Ein Dichter, den Horaz ep. I 3, 15 vor
allzu ungenierter Anlebnung an anderer Gedichte
warnt. fiber seine Person vgl. Albinovanus
Nr. 4. [Skutsch.]

19) Epikureer neronischer Zeit. In ihm oder
einem gleichnamigen Epikureer aus der Zeit Ha-
drians vermutet Orig. c. Cels. I 8 falschlich den
Verfasser des 'AXrjStjg Xoyog , der vielmehr Pla-
toniker war. Mit dem jiingeren Epikureer C.

Vetter des Libamos, verheiratet waren (Lib. ep. 50kann identisch sein der Adressat von LuMans
375. 1223), Vater des Kynegios (Lib. ep. 1541),
Schwiegervater des Domnus (Lib. ep. 366). Er
genoss zuerst in Nicomedia (Lib. ep. 654) den
Unterricht des Libanios (or. Ill 456 Reiske), ging
-dann um 354 nach Athen, wo er mit Basileios von
Caesarea (Lib. ep. 1581) und dem spateren Kaiser
Iulian zusammen studierte und sich die Freund-
schaft des letzteren erwarb (Amm. XXII 9, 13.
Lib. or. I 532. 575. Ill 456). Arbeitend bis

Alexandros. Jedenfalls passt die von Lukian Alex.
21 extr. erwahnte Schrift nana pdycov besser fur
den Epikureer als fur den Platoniker. Vgl. Nr. 20.

[v. Arnim.]
20) Verfasser der ersten umfassenden Streit-

schrift des philosophischen Heidentums gegen das
Christentum, des durch die acht Bucher des Ori-
genes gegen Celsus vom J. 248 (Neumann Der
romische Staat und die allgemeine Kirehe I 256

zur ErschOpfung seiner Krafte (Lib. ep. lat. 160—273) grossenteils erhaltenen &Xv&»g Xoyog, der
41), bildete er sich zum Philosophen (Lib. ep. 85.

1507) und Redner aus und bekleidete dann in
Antiochia die Stelle eines Lehrers der lateinischen
Rhetorik (Lib. ep. 366. 693; vgl. 138). Durch
den Einfluss des Themistios, der ihn gleichfails
unterrichtet hatte (Lib. ep. 1510 a), wurde er zum
Senator von Constantinopel gemacht (Lib. ep. 84).
.Als Iulian sich im Winter 361/62 dort aufhielt,

aus der Zeit der gemeinsamen Regierung des
Marc Aurel und Commodus, genauer aus den Jahren
178—180 stammt (Neumann 58f.). Dieser Cist
Platoniker, nicht Epikureer wie der gleichzeitige
Freund Lucians (Nr. 19), dem dessen 'AU^av&Qog
7j yievdo/Mtvug gewidmet ist (vgl. Lac. Alex. 61),
der Verfasser von Buchern xark fiaycov ; der Ver-
fasser des wahren Wortes stellt (Orig. c. Cels.
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VIII 76) noch eine andere Schrift mit Anwei-
sungen fur die Lebensfuhrung derjenigen Christen

in Aussicht, deren Bekehrung ihm etwa gelingen

sollte. Von diesen zwei Buchern sind die &XXa
&vo {iifiiia eines O. xara XQiottavcov (Urig. IV
36) vielleicht nicht zu unterscheiden. Der &h\-

&tjs Xoyog stammt nicht aus dem Occident, nicht

aus Rom; am genauesten kennt C. Agypten,
und Orig. II 31 zeigt, dass das dem C. bekannte
Judentum diejenigen Kreise des orientalischen

Judentums waren , welche die Logoslehre reci-

piert hatten. Die Kritik des Christentums vom
Standpunkte des Judentums (Orig. I 28—II 79)

ist einem so gestimmten Juden in den Mund ge-

legt ; Orig. Ill—VIII bietet den eigenen Angriff

des C. vom Standpunkte der griechischen Bildung,

speciell der platonischen Philosophie. Der aXrj-

&})$ Xoyog, eine auch litterarisch bedeutende
Schrift, ist eine Urkunde ersten Ranges fur das

Mass der Kenntnis, die man um 180 vom Christen-

tum besass, fur die Stimmung, der es in der

vornehmen Welt begegnete und fur unsere Ein-

sicht in die Griinde, aus denen das Christentum
seinen Weg sicher und unaufhaltsam gemacht hat.

C. kennt sowohl die fisyaltj ixaXrjaia. (V 59), als

auch gnostische Sekten und Schriften. Dass
der aXtj&ijg Xoyog noch nicht Kritik der heiligen

Schriften als solcher ist, wie die spatere neu-

platonische Polemik, resultiert aus der Stufe, auf

der die Bildung des neutestamentlichen Kanons um
180 stand. Trotz alien Unterschieden aber sind

Grundgedanken- und Einzeleinwfirfe des wahren
Wortes von dieser neuplatonischen Polemik natiir-

lich iibernommen worden; die Xoyot tpiXaXrj&eig

des Hierokles zeigen die Ankniipfung schon im
Titel. Unsere Kenntnis des ,wahren Wortes' ruht

auf der Widerlegimgsschrift, zu deren Abfassung
Origenes durch die Feier des heidnischen tausend-

jahrigen rOmischen Reiches im J. 248 bestimmt
wurde. Eine Reconstruction in deutscher Uber-

setzung unternahm 1873 Keim, eine franzOsische

1878 Aube. Fragmentsammlung und Recon-
struction des griechischen C, die Verfasser voll-

endet hat, zeigen , dass vom aXrf&rjg Xoyog aller-

bOchstens der zehnte Teil verloren ist; und von
dem Erhaltenen besitzen wir etwa drei Viertel

im Wortlaut. Litteratur: Keim Celsus wahres
Wort, Zurich 1873. Aube" Histoire des persecutions

de Veglise. La pole'mique pa'ienne a la fin du
lie siecle, Paris 1878. Pe"lagaud Etude sur

Celse, Lyon 1878. Koetschaus unter der Presse

befindliche kritische Ausgabe der Bucher des Ori-

genes gegen C. ruht auf dem fur Buch I—

m

von Koetschau, fur Buch IV—VIII von Neu-
mann verglichenen cod. Vat. 386 saec. XITI

—

XIV, dem Archetypus aller Hss. Etwa gleich-

zeitig wird erscheinen : Kf/.oov dJ.rf&^g Xoyog. Der
litterarische Kampf des Heidentums gegen das

Urchristentum. Von K. J. Neumann (Scriptores

Graeci qui Christianam impugnaverunt religio-

nem I). [Neumann.]

21) Verfasser einer Zuschrift ad Vigilium episc.

de iudaica incredulitate, die unter Cyprians Schrif-

ten gedruckt zu werden pflegt (ed. Hart el III

119—132, vgl. LXIII). Der des Griechischen und
Lateinischen kundige Verfasser iiberreicht dem
Bischof seine Ubersetzung des Dialogs zwischen

Iason und Papiskos ; diese Ubersetzung ist aber

nicht mehr vorhanden. Wenn der Adressat der

beruhmte Bischof von Thapsus ist, miisste C. um
480 angesetzt werden. Vgl. Harnack Texte u.

Untersuchungen I 1. 1882, 119ff. [Jiilicher.]

22) Der Jurist Celsus, s. Iuventius.

23) Einem Celsus ist das gromatische Werk
des Balbus gewidmet, s. o. Bd. II S. 2820.

24) Celsa. Nonia Celsa, Gemahlin des Kaisers

Macrinus, s. Nonius. [Stein.]

10 Celtae. 1) S. Keltoi und Galli.

2) Nordisches Volk neben Gipedes und Heruli,

Hist, Aug. Claud. 6, 2. Vielleicht in Oetae zu
andem; schwerlich germanische ,Helden', oder

die entfernten OveXxat oder aistische Letten.

[Tomaschek.]

Celti, Stadt in Hispania ulterior am rechten
Ufer des oberen Baetis, im Gerichtsbezirk von
Hispalis , Ostlich von Axati (s. d.) , wie die aus

Varro entlehnte Aufzahlung bei Pirn. HI 11 zeigt.

20 Die autonomen Miinzen mit dem Bilde des Ebers
tragen die Aufschrift Geltitan(um) (Mon. ling.

Iber. nr. 132). Es war Station der rOmischen
Strasse von Astigi nach Regina und weiter nach
Emerita (Itin. Ant. 414, 15. Geogr. Rav. 315, 2);

danach man es bei der Aldea de las Navas bei

Constantina sucht (Guerra Diseurso a Saavedra

91). Celtitani werden auf Inschriften aus Cor-

duba (CIL II 2221) und dem nahen Penaflor (2326)

genannt. Doch ist die Lage noch nicht genauer
30 ermittelt. [Httbner.]

Celtianenses , Bewohner einer Ortschaft in

der Nahe von Cirta, CIL VIII Suppl. 19688. 19697.

[Dessau.]

Celtiberi, Der Name KsXrifirjoes und KeXai-

ftrjgia — wer ihn erfand, ist unbekannt; gewiss

kein Romer, etwa Timaios, der KeXroXiyveg bildete

(p. 150, 14 Geffcken)? oder die an der Ostkiiste

Iberiens wohnenden Griechen von Massalia, Em-
porion und den wenigen anderen griechischen

40 Niederlassungen (Kiepert Lehrb. der alten Geogr.

1878, 493) — ist die dem Polybios gelaufige Be-

zeichnung fiir das nordOstliche Hispanien, zum
Unterschied von Iberien im weiteren Sinn, ohne

dass ihm dabei eine genauere Begrenzung oder

die Einbeziehung der Kusten vorschwebt (III 5, 1.

17, 2, wo es heisst, Sagunt liege am Fuss der Ge-

birge, die Iberien und Keltiberien verbanden; XI
31, 6. XXXV 1—5. Liv. XXVHI 1, 4 GeUiheria

quae, media inter duo maria est). Die Keltiberer

50 dienen nach ihm von altersher in den Heeren der

Karthager (Polyb. XIV 7—14. Appian. Hannib.
4. 20. 22); der Anas und der Baetis entspringen

dort. Er hatte vielleicht in seinem geographi-

schen Buch ihre und der Vakkaeer Stadte aufge-

ziib.lt (Strab. HI 148 = Polyb. XXXIV 9, 12. 13)

und seinen Vorgangern die Nachricht entlehnt,

dass Ti. Gracchus im J. 575 = 179 v. Chr. nicht

weniger als 300 ihrer Stadte zerstOrt habe (XXV
1 = Strab. Ill 162), was den Widerspruch des

60 Poseidonios reizte. Die romischen Annalisten nebst

Livius folgen in der weiteren Anwendung des

Namens dem Polvbios (Liv. XXI 5, 7. 43, 8.

57, 5. XXII 21. 7. 8. 22, 4. XXIV 49, 7. 8.

XXV 32. 3. 33, 7. XXVIII 1, 7. 2, 4. 7ff. 24. 4.

XXX 7, 10. XXXIV 10, 1. 17. 19. XXXV 7, 8.

XXXIX 7, 7. 2r, 6-9. 42, 3. 56, 1. XL 16, 8.

30—50. XLI 7, 1. 26ff. XCI. epit. XXXIX.
XLVIII. Lin. LXVII. LXX mit den Auszfigen



bei Valer. Max. II 6, 11. 14. Ill 2, 21. IV 3 1
V 1, 5. VII 4, 5. Frontin. strat. II 5, 3. 7 8
Flor. I 33, 9ff. 34, 1. II 10, 1. 13. Eutrop. IV
16, 1. Fest. brev. 5, 2. Oros. IV 16, 14. 20 16
21, 1. V 7, 2. 23, 11. Cassiod. chron. 409). Aber
erst Poseidonios, der erste Grieche, der die kelt-
lberischen Kriege der RfSmer ausfiihrlich beschrieb
machte den Versuch, ihre Herkunft und ihre Be-
deutung genauer zu bestimnien — dass die Ab-
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Poseidonios stammen, ist seitM ii 1 1 en h o ffs Unter
suchungen D. A. II 810ff. als ausgemacht anzu-
sehen —

; dann folgen ihm Varro nebst Mela und
Phnius, sowie Strabon. Nach langen Kampfen um
das Land einigten sich danach die Iberer und die
eingewanderten Kelten (Appian. Hisp. 2. Comment.
Lucan. IV 10 Usener gens GalLiae fame urgtiente
tn Htspamam migrwvit et mixto nomine dieti
sunt CeUiberi, was durch Livius auch auf Posei-

•briga zusammengesetzen Ortsnamen als keltische
Grflndungen anzusehen sind (vgl. Celtici), so
mfissen keltische Eroberer weite Gebiete der Halb-
insel emst besetzt haben. Der Name der Kelt-
iberer aber haftete an einem viel engeren GeMet,
das nach Poseidonio.s im Norden ungefahr durch
Varduller, Kantabrer und Asturer, im Westen durch
Kallaeker, Vakkaeer und Vettonen, im Sttden durch
Carpetaner, Oretaner und Bastetaner, im Ostenschnitte bei Diodm- V <W i k w k ,„Val

%
et™e

r

>
^raner una tfastetaner, im Osten

^•jre^ajrsssju^-^sam und beschlossen ferner gegenseitiges Ehe-
recht; von dieser Mischung fiihrten sie den Namen
(auch Appian. Hisp. 100 spricht von /tirades KeX-
rifaSa>v). Es ist sehr zweifelhaft, ob diese An-
nahme mehr ist als ein Schluss des Poseidonios
aus dem Namen, den er vorfand; wahrscheinlich
bedeutet KsXrl§tjQse nur die in Iberien wohnen-
den Kelten (Strab. I 33 KsXroi xai "Ifaeeg ij

fiixtm; KsXrlfir)(>£g . . ji^oar/yoQevovro). Denn eine
wirkliche Vermischung hat schwerlich stattgefun-
den. Die eingewanderten Kelten (die Beronen
heissen bei Strab. Ill 162 xai avrol xov KeXn-
xov oroXov ysyovoveg, vgl. 158 Xehoi, oi vvv Kel-
ripriQug xal Bfecoveg xaXovvzat) haben wohl Stadte
gegriindet und einige iberische VoTker beherrscht,
im ganzen aber mussten sie sich mit unfracht-
bareren Gegenden im Innern und im Siidwesten
der Halbinsel begnugen und haben die einheimische
Beyolkerung nirgends ganz vertrieben (Kiepert

begrenzt wird (Strab. Ill 162. Plin. Ill 19—27).
Er unterschied sie genau von den Iberern (Strab.
Ill 153. Appian. Hisp. 1. 3. 31) und teilte ihnen
im allgemeinen das innere Hochland der Halbinsel
zu, aus dem die HauptstrOme Baetis und Anas
entsprmgen (Strab. Ill 148, wo die auf den Anas
bezughche Angabe auf Polybios zuruckgefiihrt
wird, vielleicht irrtiimlich statt auf Poseidonios,
trotz der grossen Entfernung zwischen Baetis und
A T1Q O TlTill Ann \F a1 1.1 "L. __.*! » -m

Nachbarland nach sich benannt hatten — dies viel-
leicht Strabons eigene Erklarung), ebenso Tag'us
(Strab. Ill 152), Durius und Limia (Strab. IH
153). Es beginnt, wenn man von der Kfiste kom-
mend das Gebirge Idubeda (s. d.) iiberstiegen hat
(istrab. in 162). Sie sind in vier Volkerschaften
geteilt, die aber Strabon aufzuzahlen unterlassen
hat (III 162). Er nennt als die machtigsten im

waren, vom Fluss Areva benannt (s. d.), im Osten
die spater nicht mehr erwiihnten Lusonen (Appian.
Hisp. 72. 79) an den Tagusquellen ; ferner die Vak-
kaeer (Plin.m 26. Appian. Hisp. 51 heeov yivog
telTifaemv), die Beronen (Strab. Ill 158 Rdroi,
oc vvv KslrifirjQet; xai ^wt; xalovvzai). M.
Fulvius Nobilior siegte nach den rOmischen Annalen
im J. 561 = 193 v. Chr. iiber Vakkaeer, Vettonen

Halbinsel, M.-Ber. Akad. Berl. 1864, 143fif.). Die
Ausdrucke der Dichter wie Lucan. IV 9 pro-
fugique a gente vetusta Gallorum Celtae mis-
centes nomen Hiberis. Martial. IV 55, 8 nos Cel-
hs genitos et ex Hiberis. VII 52, 3 tile meas
gentes et Celtas rexit Hiberos. X 65, 3 ex Hibe-
ris et Geltis genitus Tagique civis. 78, 9 nos
Celtas, Macer, et truces Hiberos cum desiderio
tw> petemus. SUius in 340 Celtae sociati nomen
Hiberis Brnnit,»b rm isT n n ,„

.™" (s
-
Q
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werden als ^eltiberer bezeichnei

Konig der Keltiberer oder ' Heerfiihrer der drei
Stamme bezeichnet wird (Liv. XXXV 7, 8). Pyr-
resus heisst bei Valerius Maximus nur nobilitate
aa virtute omnes Celtiberos praestans (LH 2,
21), nicht Konig. Auch die Vakkaeer (s. d.) sind
kein keltiscb.es Volk. Schon zu Poseidonios Zeit
mtissen also die keltischen Elemente fast ganz
zurtickgetreten sein. Auch die spater verschollenen
BslXoi (s. d.) werden als Keltiberer bezeichnet

post Hiberos Celtas . . . Germaniarum eonsu-
laris, d. h. nach der Verwaltung von Hispania
citenor, geben diese allgemein verbreitete Auf-
lassung wieder. Des Poseidonios Schilderung der
Keltiberer, auf der rOmischen tberlieferung und
auf eigener Anschauung beruhend, lasst das kel-
tische Element daher vollig zurficktreten und
scheint die Unterschiede von den Kelten besonders
zu betonen. Ihren Kriegsruhm und dass sie den

bis zu inrer Unterwerfung , fiihrt er zwar noch
auf die Vermischung zweier so tapferer V&lker
zuriick; dann aber betont er ihre Verschiedenheit.
Der unbestimmten Bezeichnung des Polybios und
seiner Nachfolger gegenuber, wonach die verschie-
densten Volker in Iberien als Keltiberer bezeichnet
werden^ hat Poseidonios zuerst ibre Stamme und
inr Gebiet zu umgrenzen versucht. Wenn die mit

deren Stadt Numantia (Plin. Ill 26 Pelendones
Celtiberum qiudtuor populis, quorum Xumantini
fuere elari, Strab. HI 153) sonst den Arevakern
zugeteilt wird (s. d.). Bei dem fortwiihrenden
Schwanken zwischen dem weiteren und engeren
Gebrauch des Namens (nach Varro bei Plin. IV
119 liegen die Inseln vor der Nord- und Nord-
westspitze der Halbinsel ex adverso Celtiberiae;
rn der Divisio provinc. p. 15. 11. 16, 8 heisstS^ro=£-'as«;^i^£S¥=l^ itAiSS
Lelhberieum) smd auch die Grenzbestimmungen
schwankend. Das der Ostkiiste nahe Segobriga
(s. d.) heisst mit einem vielleicht dem Varro ent-
lehnten Ausdruck caput Celtiberiae fPlin. Ill 25),
und Cluma (s. d.) Celtiberiae finis (Plin. Ill 27)

;

Sertonus weilt in Hemeroskopeion (s. d.) an der
Ostkiiste ficza %r,v ix KiXz^rjoiag Hxjitcooiv (Strab.
Ill 161

;
vgl. Artemidor bei Steph. s. v.). Bilbilis
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(Strab. Ill 162) und der Fluss Salo dabei (Martial.
X 20, 1) heissen keltiberisch ; ebenso nennt Martial
in diesem Sinn die Celtiberos gentes (I 49, 1)
und terrae (XII 18, 11). Bei Ptolemaios nehmen
die Keltiberer nur das immcrhin noch wcite Ge-
biet zwischen Segobriga, Valeria, Arcobriga, Bil-

bilis, Nertobriga, Turiaso (II 6, 57) ein, also das
Binnenland zwischen Hiberus, Sucro, dem oberen
Tagus und. Durius. In der Kosmographie des Iu-
lius Honorius ist es zu einem Cettiberia appidum
zusammengeschrumpft (p. 35, 2 Biese; ebenso in
der Cosmogr. Aethici p. 80, 4), wahrend der alte
Volksname noch in weitercm Sinn gilt (Cosmogr.
Aethici p. 98, 11. Nomina prov. p. 129, 5 Biese).

Seiner Gewohnheit gemass schilderte Posei-
donios sodann genau ihre Sitten und ihre Lebens-
weise. Sie sind das kriegerischeste Volk der Halb-
insel (Diodor. V 33, 1. Sil. Ill 340. Flor. I 33, 9
Goto . . Celtiberos, i. e. robur Hispaniae, aliquot
proeliis. fregit), wie der zwanzigjahrige Krieg
mit ihnen und Numantias Widerstand beweist
(Strab. Ill 162), ferner die Kampfe des Metellus
(Eutrop. IV 16, 1) und Sertorius (Plut. Mar. 3;
Sertor. 3). M, Marcellus (602 = 152 v. Chr.
Wilsdorf Fasti Hisp. prov. 97) erhob tx tijg

KcXTifiriolag an Tribut 600 Talente, wonach sie

zahlreich und wohlhabend gewesen sein mflssten,
trotz ihres arm lichen Landes (Strab. HI 162). Im
J. 570 = 184 triumphiercn nach den rOmischen
Annalen C. Calpurnius Piso und L. Quinctius
Crispinus iiber die Keltiberer und fiihren dabei der
eine 83 goldene Kranze und 12000 Pfund Silber,
der andere ebensoviel Gold wie Silber als Beute auf
(Liv. XXXIX 42, 3). Und wenn Polybios erzahlte,
wie oben gesagt, Ti. Gracchus habe (574 = 180
v. Chr. "Wilsdorf 87) 300 Stadte der Keltiberer
zerstOrt, so sah Poseidonios darin eine tlber-
treibung wie in den ublichen Siegesberichten ; wenn
von mehr als 1000 Stadten der Keltiberer ge-
sprochen werde, so wiirden die grossen Dfirfer
Stadte genannt (Strab. Ill 163). Gracchus verbot
ihnen neue Stadte zu grunden oder ihre alten zu
befestigen (Appian. Hisp. 44). Die Triumphalfasten
verzeiclinen von den J. 559 = 195 v. Chr. bis zum
J. 661 = 93 v. Chr. wiederholt Triumphs de Celti-

bereis
, ungerechnet die noch zahlreicheren ex

Hispania citeriore. Oft, seit Scipio Africanus,
mit den Riimern verbundet (Liv. XXVI 50. Dio
LVI 471. dienten sie seitdem vielfach in den rOmi-
schen Heeren (Plut. Cat, 10. Appian. Hisp. 30;
b. civ. I 89. 108. 112); noch die Legaten des
Pompeius hatten keltiberische auxilia (Caes. b,

civ. I 38, 3. 61. 2). Aber auch den Turdulern
dienen sie als Soldner (Liv. XXXIV 17. 19. Sail.

hist. Ill 2 D.). Die Angaben uber ihre Volkszahl
sind von den Iberern im weiteren Sinne zu ver-

stehen: 20 000 Keltiberer sollen bei Hiturgi am
Baetis. also in der Ulterior, im J. 559 = 195 v.

Chr. dem M. Helvius gegenuber gestanden haben,
allerdings nach Valerius Antias," der die Zahlen
stets iibertrieb (Liv. XXXIV 10. 1). Im J. 573
= 181 v. Chr. bringen sie 35000 Mann zusammen
(Liv. XXXX 30, 1). Die Turduler nehmen im
J. 559= 195 v. Chr. 10000 Keltiberer als Beis-
laufer an (Liv. XXXIV 17, 4. 19, Iff.). Aus der
Zahl ihrer von Ti. Gracchus zerstorten eastella
>chloss, wie schon gesagt, Poseidonios auf ihre

grosse Volkszahl. Weitere Zahlen, meist aus An-
Paiilj'-Wissowa III

tias, sind mit Vorsicht anzunehmen (Liv. XL
32, 1. 33, 7. 40, 11). Ihr Land ist rauh (Liv.
XXVIH 2, 7 asperitas loeorum. Strab. Ill 162
xaineg oixovvteg x<°oav xagdXvnQov). Doch wachst,
wohl nicht iiberall, die Gerste zweimal im Jahr
(Plin. XVHI 80). Poseidonios erwahnte als Be-
sonderheit, dass die Kriihen schwarz seien und
ihre Rosse — sonst werden besonders die asturi-
schen geruhmt (s. Asturia) — , die den par-

lOthischen ahnlich und sehr schnell seien, wenn
gefleckt, ausserhalb des eigentlichen Keltiberien
im iibrigen Iberien die Farbe weehselten (Strab.
Ill 163). Geschatzt waren nach Varro die Ese-
linnen (Plin. VIII 170 notum est in Cettiberia
singidas quadringentena milia nummum enixas,
mularum maxirne partu) und die Maultiere (vgl.
Bali ares). Wenn die Keltiberer auch mit der
Zeit grossere Stadte bewohnten, wie Caesaraugusta
(Strab. in 151. 167), meist hoch gelegene — die

20 pendula tecta von Bilbilis erwahnt Martial (X 20,
2) — , so beweist doch gerade ihre Lebensweise— dem Poseidonios sind sie &^QicodearaToi (Strab.
a. a. O.) — und ihre Kriegstuchtigkeit, dass sie

ursprunglich keine Stadte im eigentlichen Sinne
hatten. Von Zweikampfen unter Q. Metellus Cel-
tibericus mit tapferen Keltiberern meldet (nach
Livius) Valerius Maximus (III 2, 21). Doch flohen
sie und^ ihre Rosse vor den Elephanten des Han-
nibal, die sie nie gesehen (Appian. Hisp. 46), Dire

30 kriegerische Tiichtigkeit schilderte Poseidonios so
(bei Diodor. V 33, 2—5): sie stellen nicht nur
kampfgeiibte Reiter ins Feld, sondern auch ein
durch Tapferkeit und Ausdauer ausgezeichnetes
Fussvolk. Sie tragen rauhhaarige Mantel von
schwarzer Farbe, deren Wolle den Ziegenhaaren
nicht uniihnlich ist. Zu ilrrer Tracht gehOren
auch das lange Haar (Catull. 37, 17) und die von
Varro erwiihnten Hals- und Armspangen (viriolae
Plin. XXXIII 39). Einige Keltiberer, so fahrt

40 Poseidonios fort, sind mit den leichten gallischen
Schildcn bewaffnet; andere tragen ein rundes Ge-
flecht von der GrOsse der Schilde (die scutati
Celtiberorum bei Liv. XXVIII 2, 10), und um-
winderi die Beine mit Beinschienen von Filz. Sie
tragen eherne Helme mit purpurnen Helmbuschen
geschmiickt. Ausserdem haben sie zweischneidige
Schwerter von vorziiglichem Eisen und sehr kurze
Dolche, die sie im Handgemenge gebrauchen. Den
Stahl fur die Waffen harten sie auf eine absonder-

501iche Weise: sie lassen ihn so lange unter der
Erde liegen, bis die schwacheren Teile vom Rost
verzehrt sind. Das so zugerichtete Eisen erhalt
eine Scharfe, welche alles durchschneidet, so dass
weder Schild noch Helm noch Knochen den Schlag
aushalt. Da sie zu Pferde und zu Fuss kampfen,
springen sie, wenn sie als Reiter gesiegt haben,
von den Pferden und das Fussvolk angreifend
kampfen sie auf eine bewundernswiirdige Weise.
Wie sie vou den Pferden springen, um ihrem Fussvolk

60 zu helfen. und die Pferde durch spitze Holzpflocke
an den Ziigeln so gezogen haben, dass sie ruhig
stehen bleiben. bis sie zuriickkommen, schilderte

Polybios vielleicht nach eigenen Wahrnehmungen
des jungeren Scipio (fig. 95). Ebenso beschreibt er

ihre Schwerter, die die Romer seit dem hanniba-
lischen Krieg von ihnen iibernommen hatten, ohne
jedoch in der Herstellung des Stahls ihnen gleich
zu kommen (frg. 96). Dieselbe Bemerkung, aber

60
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im Anschluss an eine Sehilderung der Kallaeker
(s, o. S. 1357) findet sich auch, vielleicht aus alterer
Quelle als Poseidonios, "bei Iustin. XLIV 3, 8:
praecipua his qaidem ferri materia, sed aqua
?nsn frrrn mnlcu ttnr

:
rriijjtrtp t?m*ncvci?ncnt r

} cillS

ferrum aorius redditur, nee ullimi apnd eos
telum probatur, quod non aut, Birbili fhmio —
s. dariiber Bilbilis — aut Chalybe timjuahir;
unde etiam Chalybes fluvii huius finitimi appel-

Als Nahrung dient ihnen allerlei Pleisch, das sie

im tberfluss haben, und zum Trunk eine Art
Met aus Honig und Wein. Doch kaufen sie

auch Wein Ton einwandernden Handelsleuten. Als
Bcinamc Iwiiii'iien Caliiber ami Ceilibeiu in Hispa-
nien hiiufig (CIL II 2545. 3132. 4464. 4472.
5881. 6067. 6168), vereinzelt auch in Africa (CILYm 3690) vor. [Hiibner.]

Celtici. Nach den Mitteilungen des Posei-, ,. , :j. i ""!""'"'"""' "rr^ voiuci. nacu uen isutteuungen des ±"osei-
laU ferroque ceteris praestare dicuntur. DerlO donios (bei Strab. Ill 139), die auf eigener An-
Lnalybs und die Chalvber sindofferibare Erfindiino- spli-nnmo- ,m/l in ft,^ „• °u.l..j:Chalybs and die Chalyber sind offenbare Exfindung,
hintcr denen sich kaum ein Yolksname verbirgt.
Sie weihen sich auf Tod und Leben ihren Konigen— auch hier also werden Konige ihnen gegeben— und gehen nach jener Tod, freiwillig auch in
den Tod (Sail. hist. I 73 D. wohl auch nach Po-
seidonios, ebenso Val. Max. II 6, 11). Daher die
Kampfe mit ihnen wie mit den Cimbern auf Tod
und Leben gingen (Cic. de off. I 38 cum Celti
beris, cum Cimbris bellum ut eum in....^„
gerebatur, uter essct, non uter imperaret), Kampf
ist ihre Lust, Tiber Krankheit nur jammern sie

(Tusc. II 65 Cimbri et Celtiberi in proeliis
exultant, lameutantur in morbo, danach Val. Max.
II 6, 11); auch diese Antithesen stammen wohl
zuletzt aus Poseidonios (ahnlich Sil. Ill 341—
343 liis pugna cecidisse decus corpusque cremari
tale nefas; caelo credunt superisque referri, im-
pastus earpat si membra iaemtia vultur). Wie

scliauung und in Grades eingezogenen Erkundi-
gungen beruhten, bewohnten den westlichsten Teil
von Siidiberien, das Gebiet zwischen Anas und
Tagus, meist Kelten (Kelzoi, so die Hss. des Stra-
bon, Casaubonus anderte in Ksi.nnoi, vgl. Ill
158) und einigc durch die Romer, d. h. durch
Decimus Brutus, von jenseits des Tagus hierher
(Ibersiedelte Lusitaner; er scheint diese siidiberi-

schen Kelten zuerst mit ihrem einheimischen Na-
t t \

~~--^.. „*„^„„ *,.. v unvui T:1I11JCX1111»U11CH x>it-

tmias 20 men bezeichnet und von den Galatern diesseits
der Pyrenaeen miterschieden zu haben (vgl. Cel-
tiberi). Danach nennt wiederum Poseidonios die
Stadt Conistorgis (s. d.) die bekannteste h zois
Kehixois (Strab. Ill 141); hier begegnet die adjec-
tivische Bezeichnung zum erstenmal; sie umfasst
beide Bestandteile der Bevolkerung. Sie hatten
teil an dem Reichtum und der Bildung der Tur-
detaner hia rijv yenviamv , cog siofjy.E UoXvftio;
(XXXIV 9, 4) (y.ai) Sia n)v ovyyhuav (xai fehlt

Tveit die Angabe des Vegetius uber ihre Schlacht- 30 in den Hss. und ist von den meisten Herausgebern
ordnung auf alter Uberlieferung (Cato?) beruht,
steht dahin (epit. r. mil. II 2 Galli atque Celii-
beri phtresqve barbarae nationes catervisuteban-
tur in proelio, in quibus erant sena milia anna-
torum, also ctwa so viel wie in alter Zeit in einer
romischen Legion). Doch sind in den romischen
Heeren der Kaiserzeit nur drei Cohorten der Kelti-
berer nachgewiesen (vgl. Kotit. dign. occ. XLII
30) neben zalilreichen Alen und Cohorten Hispano-

hinzug-efugt worden, von einigen statt dessen »j

vor cos- ciq^xe; die Vermischung der Gegensatze
wird dem Strabon zur Last fallen, die drei letzten
Worte ganz zu tilgen geht nicht an); doch seien
die Keltiker, als deren Stadt Pax Iulia (s. d,,

uberliefert ist das unmOgliche Ila^avyovaxa, viel-

leiclit durch Schuld des Strabon) allein genannt
wird, weniger cmlisiert, d. h. romanisiert , da
sie meistens noch in DOrfern wohnten (Strab. IllLi u • .

— -~<~>™lv^ "'t«"u on; mciHiciis uouii in i^onern wonnten fitraD. JJ
^mschlechthin sowie

;
4raWrai;Ephem. epigr. 40 151). Polybios folgt darin wohl nur alteren AnV p. 168). Im 1. Jhdt. stand die erste Cohorte

der Keltiberer in Britannien (Diplom von 105
CIL VII 1194), im 2. Jhdt. hatten wohl alle drei
Cohorten der Keltiberer mit anderen Truppeii-
teilen ihr Standquartier bei San Cristobal in Gali-
cien (CIL II 2552—2555. 4141: die Ortlichkeit
ist genau bekannt, CIL II p. 355. 906). Posei-
donios erwahnte dann die Sitte der Keltiberer,
die mit der Sorgfalt und Eeblichkeit ihrer iibri-

gaben: Strabons Hauptgewahrsmann ist unzweifel-
haft Poseidonios. Endlich sagt derselbe Posei-
donios von den Artabrem (s. cl.) und dem Vor-
gebirge Nerion (s. d.), ^eoioiy.ovoi S' avri/v Kek-
ziy.oi (Meineke schob davor y.al ein, ohne Not),
ayyysvelg rwv im ico "Ava , denn die — von De-
cimus Brutus in dem Felilzug gegen die Kallaeker
aufgebotenen — Turduler und Keltiker aus dem
Siiden der Halbinsel hatten sich beim tbergangt 1.

•

° —---"."— -.. iu llllti UUJi - uum-11 ufi naiuiusei uairen sum oeim LDergang
gen Lebensweise so sehr im Widcrspruch stehe, 50 iiber den Limia geweigert. dem Fiihrer. d. h "dem
den Urin zum Wasclien des Korpers und zum
Beinigen der Ziihne zu bemitzen (Diodor. V 33, 5).
die Catull in bekannten Versen verspottete (37,
17 Cdt.ibc.ria, in terra quod qitiaque minxit hie
sibi solet mane dentem atque russam defricare
gingiva m). Die Keltiberer und ihre nordliehen
Nachbarn sollen im Gegensatz zu den Kallaekern.
die man fiir adsoi hielt. einem namenlosen Gott
opfern und nacht.s beim Vollmond mit alien Haus

romischen Feldherrn, zu i'olgen — deshalb iieisse

der Fluss /./jSt/g, der Vergessenheit (s. Limia)
und hatten sich zerstreut und in jenen Gegenden
niedergclassen (Strab. ITI 153). So verstehe ich
die Worte, nach Floras (I 33, 12 It. Brutus
CeUicos Lusitanosque . . . ftmuidatunique mili-
tibus flumen ohliirionis (ijtris/t, peragratoque
victor oeeani litore non prim rigna conrertit
quam cadentem. in maria intern obrutumqae

tTt"?^
Y
ti!

de
"J

hure
".J

l

anze
,
aufmhrei1

(
Strab. 60 aquis ignem non sine quodam snnrilegii meti,

111164). Ihre kitten sehildprt fArnoi. P/^.^,1™;.™ „t ;. .; 1 > •, V • • ^. ,
•:III 164). Ihre Sitten schildert ferner Poseidonios

so (bei Diodor. V 34, lj: gegen Fremde und
Ubelthiiter sind sie grausam, gegen Gastfreunde
freundlich und Hebreich. Allen Fremden, die zu
ihnen kommen, bieten sie von selber einObdach
an und wetteifern unter einander in der Gast-
freundschaft

, und die, welche von Fremden be-
gleitet sind, halten sie fiir Lieblinge der Getter.

et horrore deprehendit; Livius folgte hier romi-
schen Annalisten. die wohl auch von Poseidonios
abhangig waren). Die Bezeichnung dieser lusi-

tauischen Kelten als ,Keltiker- ruhrt vielleicht
nicht von Poseidonios, sondern erst von Strabon her.

Dass ein Strom keltischer F.inwanderung bei
dem grossen Keltenzug urn das J, 500 v.' Chr.
bis in den Siiden und Siidwesten der Halbinsel
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gelangt ist, unterliegt keinem Zweifel — Stadte-
namen mit keltischer Endung in jenen Gegen-
den, wie Caetobriga, Lacobriga, Merobriga, Ner-
tobriga, Turobriga und ahnliche beweisen es, die

noch Ftoleinaios den lusitanischeii Keliikern zu-

teilt (II 5, 5) — ; aber die ersten Nachrichten
dariiber werden dem Poseidonios verdankt (s. Ky-
netes). Auf seine von Varro iibemommene und
teilweis erweiterte oder bekampfte Gelehrsamkeit
geht es zuriick, wenn bei Plinius Baetoien (s. d.)

bezeichnet -wird als von Turduli und in dem zum
Gerichtsbezirk von Hispalis gehorigen Teil von
C. bewohnt, qui Lusitaniam attingunt; Celtieos

n Celtiberis ex Lusitania [vielleicht et ex Lusi-
tanid] advenisse manifeshim est sacris lingua
oppidorum vocabidis, quae cognomimbus in Bae-
tiea distinguuntur (III 13) ; wofur dann eine Eeihe
von sehr ungleichen und teilweis nichts beweisen-
den Beispielen angefiihrt werden; dazu werden
eine Anzahl echt iberischer Stadte, wie Acinipo,

Arunda u. a. nach Celtica gesetzt (III 14; da-

nach Ptolem. II 4, 11). Die Herkunft dieser C.

von den Celtiberi scheint von dem ,Grammatiker'
Varro dem Poseidonios gegeniiber behauptet und
ihre Begriindung gegeben worden zu sein. Dass
•die Kelten im Norden und Siiden von Iberien eines

Stammes waren, ist sicher, und es ist nicht un-
mOglich, dass Poseidonios in der Annahme einer

keltischen Ruckwanderung vom Siiden nach dem
Norden irrte. Seine unterwegs gemachten Be-
obachtungen kfinnen ihn dazu verfiihrt haben.

Das Vorgebirge Nerion (s. d.) wird zuerst bei

Mela Celticum genannt (ITI 9. 12 promunturium
quod Celticum vocamus. nach Varro ; ebenso Plin.

HI 111): dies ganze Gebiet bewohnten Keltiker

bis zum Durius (Plin. IV 116. Mela III 10), die

Artabrer etiamnum Celticae gentis (Mela III 13;
bei Plinius die Arrotrebae IV 114) und zu den

C. setzt er auch (ITI 47) die Bleiinseln oder Kas-
siteriden (s. d.). Plinius unterscheidet, wohl eben-

falls nach Varro. dort Celtici cognomine Kerii
et Supertamarici, ferner Celtici cognomine Prae-
titmariei (IV 111), d. h. oberhalb und am Tamar
wohnende Kelten. In den Listen des Agrippa
und Augustus werden C. als eine der sechzehn
Gomeindcn des Gerichtsbezirks von Lucus Augusti

g-nannt (III 28) und unter den stipendiarii auf-

gefiihrt Mirobricenses qui Celtici cognominantur
:IV 118). Aus diescn Zeugnissen geht ebenso

wie aus dem Namen der Stadt Celticoflavia (s. d.)

und der Bezeichnung einzelner Personen als C.

auf Inschriften (CIL II 2902 = 5657 , vgl. Cel-

tigim CIL II 6298; Celtm als Personennamen
ist in Hispanien nicht selten, CIL II 755. 1391.

5238*. 5250. VII 285, Kci.no; Phlegon macrob. 1.

CIL II 5310) nur hervor . dass der Name seit

dem Ende der Republik fiir einen Teil der Be-

volkerung der siidlichen und westlichen Gegenden
der Halbinsel iiblieh war, in denen neben den ein-

heimischen Volkerschaften Kelten sich niederge-

lassen batten, wahrend fiir die iibrigen Gebiete

mit ahnlich gemischter Bevolkerung der Name
Keltiberer gebraucht wurde (s. 0. S. 1886ff.).

[Hiibner.]

Celticoflavia, Stadt, wahrscheinlich der Vet-

tonen. in Hispania citeri.or. nur auf einer Grab-

sclirift genannt (Celticoflaviensis), die in der

Niihe von Salmantica gefunden wurde (CIL II

880). Die Lage ist damit nicht bestimmt, aber
sie wird nicht allzu weit davon in dem Gebiet
der nordwestlichen Celtici (s. d.) zu suchen sein.

[Hiibner.]

(jeiiiii inons, ein Berg der Seealpenkette, aut'

dem der Varus entspringt, Plin. Ill 35. also der
jetzige Mont Pelat (3035 m.). [Hiilsen.]

Cemandri, ein neben Sarmaten und Hunnen
genannter, offenbar germanischer Volksstamm,

10 lord. Get. 50; Ausgang wie in den batavischen
Texuandri, Texandri; zur Basis cem- fehlen je-

doch Vergleiche; an den finnischen Flussnamen
Kemi ist schwerlich zu denken. [Tomaschek.]

Cembricum, Ortschaft in Hispania citerior.

Ein Cembricinus wird auf einer Inschrift aus
Algamitas bei Olvera im Bezirk von Cadiz er-

wahnt (Ephem. epigr. VIII 103). Der sonst un-
bekannte Ort wird irgendwo in jener Gegend
gelegen haben. Vgl. Cempsi und ad Cimbios.

20
_

[Hiibner.]

Cemenelnm (dies die richtige Schreibung,
r
t
jiohg Ksfielet&v Diodor. XXIX 28, Ktfieveksov

Ptol. IH 1, 39), Stadt im Lande der Vediantii,

die, nach den Ruinen (z. B. eines Amphitheaters)
zu urteilen, im Altertum ziemlich ansehnlich ge-

wesen sein muss, wahrend das heutige Cimella
(franzosiseh Cimiez bei Nizza) ein unscheinbares
Dorf ist. Plin. n. h. Ill 47 (Cemenilo) und Ptol.

a. O. rechnen sie zu den Vediantii, was durch
30 die Inschriften CIL V 7872. 7873 (Widmungen

an die Matronae der Vediantii. bei Nizza gefun-

den, vgl. Bonn. Jahrb. LXXXIII 16. 113) be-
statigt wird. Die Tab. Peut. bietet die Form Ceme-
neUo, Itin. Ant. 296 Cemenelo, Not. Gall. XVII 7

Civitas Cemenelensium (Var. Cemellentium u. a.),

die Inschriften Cemeneli (CIL III 9782. VI 3339.
3916, abgekiirzt oder verstiimmelt VI 2382 a.

XII 3. 21 add.; vgl. Tocilescu Verhandl. Phil.

Versamml. Koln 198), Cemenelensis (V 7872 u. C),

40 vgl. den Mars Cemenelus. Es war die Haupt-
stadt des Districts der Alpes Maritimae (spater

Eburodunum, Mommsen CIL V p. 902f. Mar-
quardt St.-V. 12 280) und gehorte zu Tribus
Claudia (CIL V 7872. 7930 u. a.). Als Magistrate
der civitas (so heisst sie auf den Inschriften nr.

7905. 7913. 7915) werden Ilviri (nr. 7905 u. 0.)

und aediles (nr. 7919) genannt. Ferner kommen
vor flamen civitatis (nr. 7913). sexviri, sexviri

Augustaies (nr. 7905. 7909. 7920) und collegia

50 (vgl. nr. 7881. 7905. 7920. 7921) dendrophoro-
rum (nr, 7904) und centonariorum (nr. 7906).
F. Deycks Altertiimer von Nizza und Cimiez,
Bonn. Jahrb. XXXII 18ff. B run Description des
bains de Cemenelum , Annales de la soc. des
Alpes-Maritimes IV (Nice 1877) 165ff. (mit Tafel).

Desjardins Ge"ogr. de la Gaule II 256f. Loug-
non Geogr. de la Gaule au Vie siecle 460.

Mommsen CIL V p. 915ff. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. Cemenelun (ligurisch?) [Thm.]

60 Cemenelus , Beiname des Mars der Stadt

Cemenelum auf einer bei Cimiez gefundenen In-

schrift. CIL V 7871 Marti Cemenelo L. Vippius
Lifgjur r. s. 1. m. Vgl. den (Mars) Vintius.

[Ihm.]

Cemenice regio s. Cebenna mons.
Cemeriniamim, Ort in Africa, von dem ein

Bischof im J. 411 erwahnt wird (coll. Carth. c. 201,
bei Man si IV 150 = Migne XI 1338). [Dessau.]
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1897 Cenabum Cenaxis palus 1898

junge Ziege und Huhn mit Schinken und Wurst; ist mittelalterliche Interpolation. Spater hiess
Nachtisch Friichte. Martial. XI 52 : Gustus Lattich die Stadt Aureliani , Aurelianensis urbs u. &.,
und sonstige Krauter, Eier, Kase„ Oliven; Haupt- woraus das heutige Orleans (Aurelianis) entstan-
speise Fische. Muscheln. flcbweinsputpr. Gefliigel; deri i«t. S, nben P. II 8. 2427. Desiardins
Nachtisch nicht erwahnt. Iuv. XI 65: Gustus Table de Peut. 26; Ge"ogr. de faGaule II 476ff.
Spargel imd Eier; Hauptspeise junge Ziege und Holder Altcelt. Sprachschatz s. Cenabon.
Hiihner

; Nachtisch Friichte. Ofellus bei Hor. sat. [Ihm.]
II 2, 117 ass gewohnlich Kohl und Schinken, wenn Cenaculum. Das sehr oft, zuerst bei Plaut.
er^Gaste hatte als

_
Hauptspeise junge Ziege und Amph. 863 vorkommende Wort bezeichnet nach

Hiihner, als Nachtisch Friichte. Als Hauptspeise 10 der Etymologic einen Speiseraum und muss ur-
spielten in alter Zeit und spater in einfachen Ver- spriinglich diese Bedeutung gehabt haben, wird
haltnissen der Mehlbrei (puis) und die Gemilse aber nie in diesem Sinne gebraucht, sondern be-
(olera) eine grosse Rolle, Varro de 1. 1. V 105. 108. zeichnet stets jeden beliebigen Eaum des Ober-
Hor. ep. 1 17, 13. Iuv. XIV 170. Als Festbraten stockes, wahrend das lateinische "Wort fur Speise-
war das Schwein und Wildschwein bevorzugt, Iuv. zimmer (meistens triclinium genannt) cenatio ist,

XI 82. Bei steigendem Lusus wurde aber das Festep. 54, 6: eenaeula dicuntur ad quae sealis
Hanptgericht vervielfacht. Petrons Trimalchio ascenditur. Den TJrsprung dieses Sprachgeorauchs
giebt ihrer drei. Augustus pflegte drei bis sechs erklart Varro de 1. 1. V 162: posteaqumn in
zu geben (erstere, sonst zu geringe Zahl beweist, superiore parte cenitare coeperunt , superioris
dass nur die Hanptspeisen gemeint sind), Suet. 20 domus universa eenaeula dieta. Die Sitte im
Aug. 74. t)ber Anordnung und Auswahl lasst Oberstock zu speisen, von der sonst nichts ver-
sion keine Eegel aufstellen. Bei Petrons Tri- lautet, hat Varro vielleicht nur aus diesem Sprach-
malchio folgt auf einen aus den verschiedenartig- gebrauch geschlossen, der in der That nur ent-
sten Dingen gemischten Gang ein gefiillter Eber stehen konnte zu einer Zeit , wo man nicht nur
und dann ein mit Wursten gefiilltes Schwein. Bei im Oberstock speiste— nachdem das Atrium durch
Hor. sat. II 8 ist die Aufzahlung zu unvollstan- die Offnung des Compluvium hierfiir weniger ge-
dig; eine Menge der verschiedenartigsten Speisen eignet geworden war — sondern auch der Speise-
sind aufgezahlt in dem Menu einer Pontificalcena raum, wenn nicht den ganzen Oberstock, so doch
aus republicanischer Zeit, Macrob. Ill 13, 12, wo den Hauptteil desselben einnahm. Es ist aber
aber die einzelnen Fercula nicht unterschieden 30 auch sehr wohl mOglich, dass Varro, wenn nicht
sind. Die C. des Trimalchio ist noch dadurch die Sitte selbst, so doch alte Hauser gekannt
beraerkenswcrt ," dass die sonst zum Gustus ge- hat , in denen der Speiseraum im Oberstock er-
horigen Muscheln und Schnecken nach alter Art halten war. Vielleicht ist in zwei pompeianischen
bei den secundae mensae geblieben sind (68), Hausern das alte C. noch kenntlich. Das eine
wahrend sie beim Gustus (31) nicht vorkommen. dieser Hauser (Reg. V ins. 2, Nordseite. Rom.

Zu Beginn der C. werden die Getter ange- Mitt. VIII 1893, 16f.) stammt aus vorromischer
rufen, Quintil. deck 301 p. 187 Eitter. Dann Zeit, wohl aus dem 2. Jhdt. v. Chr., das andere
wascht man sich die Hande, indem Sclaven Wasser (Eeg. VII ins. 15 nr. 8) aus romischer, aber wahr-
iiber dieselben giessen : es werden auch wohl die scheinlich republicanischer Zeit. Beide haben
Fiisse gewaschen . Plaut. Pers. 769. 792. Fab. 40 Zimmer nicht neben, sondern nur vor und hinter
Pictor bei Non. 544, 22. Petron. 31. Das Waschen dem Atrium, Erdgeschoss und Oberstock. Und
<ler Hande wird zwischen den Giingen wiederholt, zwar liegen auf der Eiickseite des Atriums zu
was sehr notwendig war, da man ohne Gabeln ebener Erde je drei Raume, im Oberstock aber
mit den Handen ass, Petron. 34. Hist. Aug. Heliog. nur einer, diesen dreien entsprechend, eine 8,40
25, 9. In der Pause vor den secundae mensae X 3,20 bezw. 8,50 X 3,15 grosse mit einer Saulen-
werden die Laren und der mit ihnen verehrte bezw. Pfeilerstellung auf das Atrium geOffnete
Genius des Hausherrn , seit Augustus auch der Loggia, zum Speiseraum vorztiglich geeignet und
des Kaisers, angerufen und ihnen das Opfer ge- ohne Zweifel als solcher benutzt. Auf diesen
bracht, Hor. od. IV 5. 31. Serv. Aen. I 730. Raum, der ohne Zweifel in Pompeii noch Ofter
Petron. 60. Cass. Dio LI 19, 7. Act. Arv. p. 42f. 50 vorhanden war, aber bei der durchgangigen Zer-
Henzen. An den Nachtisch schloss sich die Comis- stoning des Oberstockes sonst nirgends kenntlich
satio (s. d.) an. Becker-Gell Gallus ILT 323. ist, passt vollkommen der Name C. Dazu ist er
Marquardt Privatl.2 265. 297. Daremberg- in dem erstgenannten Hause auf der Eiickseite
>*aglio Diet, des ant. I 1277. [Mau.] des Atriums, d. h. in dem Hauptteil des Hauses,

Cenabum. Hauptstadt der Carnutes (s. d.) am der einzige obere Eaum , so dass hier auch ver-
Liger, Caes. b. g. VII 3 Oenabum (Var. Gena- standlich wird. wie sein Name auf den ganzen
him). 17 Genabi. 28 Cenabemi caede (Var. Ge- Oberstock ubergehen konnte. Becker-Goll Gal-
nabemi). Hirt. VIII 5. 6 (Caenab.. Cenab., lusII284ff. MarquardtPrivatl. 2 221. [Mau.]
Genab.^&ie Hss.l. Strab. IV 191 ovei; (Aiyijg) Cenae, Ortschaft in Africa, von der zwei Bi-
.-raou Ki'ivaflov, to twv Kaorovroiv iu.-rogtov. Ptol. 60 schofe , ein katholischer und ein donatistischer.
II 8, 10 Krji-afiov. Die Tab. Peut. bietet Cenabo, an dem Eeligionsgesprach zu Carthago im J. 411
Itin. Ant. 367 Canabum I'Var. Cenabum), eine teilnahmen (coll. Garth, c. 129. 197, bei Mansi
Inschrift von Orleans Rev. arch. n. s. XI 345. IV 107. 144 = Migne XI 1297. 1332).
408ff. Ctnabfcnsium). Die riehtige Lesart ist [Dessau.]

also unzweifelhaft Cenabum, nicht Genabum, wie Cenaxis palus, eine Mutatio dicht westlich
die meisten C'aesarausgaben haben; die Deutung von Ancyra an der Strasse nach Gonstantinopel,
des Namens unsicher (s. Gluck Kelt. Namen bei Itin. Hieros. 575, 3; vgl. Cramer Asia minor II
Caesar 57ff.), Der Lucanvers I 440 (Genabos) 95. Ramsay Asia minor 240. [Ruge.]



1899 Cenculiana Cenones 1900
Cenculiana s. Cunculiana.
Cendebia (Plin. n. h. V 75. XXXVI 190),

Sumpf am Fusse des Karmel, aus welchem der
Fluss^ Belos entspringt, also der heute Basset el-

Kerdane genannte Sumpf, von wo an dcir" Nahr
Na'me"n perennierend fliesst. Reland Palast
267. Ritter Erdkunde XTI 708.

[Benzinger.]
Ceneta, Stadt in Oberitalien, am Fusse der

Alpen ostlich von Feltria, jetzt Ceneda, Geogr.
Rav. IV 30 p. 254. Venant. Fort. Vita S. Mart.
IV 767. Paul. Diac. hist. Lang. II 13. V 27.

.
[Hiilsen.]

Leniaemns s. Ciniaemus.
Cenion (Ksvtmvog Tioja/iov sxftokal Ptol. II

5, 3 [= Geogr. Rav. 439, 3 Cumal]), Fluss und
Aestuarmm lm Siiden des rdmischen Britannien,
vielleicht der Fluss Grampound und die Bay von
Falmouth, wegen der falschen Masse bei Ptole-
maios nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

[Hiibner.]
Cennaba s. Cinnaba.
Cennl (?), nach Dio LXXVLT 14 (z. J. 213

n. Chr.) .keltisches' Volk, dessen grosse Tapferkeit
hervorgehoben wird (Caracalla InoXipnot xal noos
uvag Kivvovg , Kslzixov S&vog xzX.; vgl. Riese
Ehein. Gennanicn 185). Vgl. Flor. II 22 (IV 12),
4 (Augustus) Breunos, Cennos (Eossbach liest
Ucennos nach Plin. n. h. Ill 137) atque Vindelioos
per privignum suum Claudium Drusum paca-
vit; bier stellt Zeuss (Die Deutschen 237) wohl
mit Eecht Genaunos her (vgl. Hor. carm. IV 14,
lOff. Drusus Genaunos implacidum genus Breu-
nosque veloces et arces Alpibus impostlas tre-
mendis deiecit acer plus vice simplici). Holder
Altcelt. Sprachschatz s. Cenni und Genauni.
Lnter den Khvoi des Dio sind wohl die Chatten
zu verstehen (Zeuss a. O. 327). [Ihm.]

_
Cenomanni. 1) Cenomanni {Cenomani) ist

em Teil der Aulerci (s. d.) zubenannt, die Be-
wohner des heutigen Maine; die Hauptstadt Ci-
mtas Cmornanorwn (Not. Gall. Ill 3; s . die
spateren Zeugnisse bei Holder Altcelt. Sprach-
schatz I Sp. 984—988), das heutige Le Mans.
Gliick Kelt. Namen 59. D'Arbois de Jubain-
ville Les premiers habitants de l'Europe 289f.
Desjardins Ge"ogr. de la Gaule II 206. 497
Longnon Gdogr. 294ff.

2) Cenomani sassen einst auch im siidlichen
Gallien, Cato bei Plin. n. h. Ill 130 Cenomanos
tuxta Massiliam habitasse in Volcis (Peter Frg
hist. rom. 49 nr. 42). Holder Altcelt, Sprachsch.'
I Sp 984. rlhm>]

3) Kevo/xayoi (Strab. V216. Ptolem. Ill 1. 31-
rorofidvoi Polyb. II 12; Genumana salieta China
bei Gell. XIX 13, 5, dagegen Cenomani in dem
chnsthchen Grabepigramm aus MaOand Gruter
1161 8 = CIL V p. 623 nr. 15), gallische Volker-
schaft, Zweigstamm der Aulerci (3. 0. Nr. 1 und
Bd. II S. 2402f.), aus deren Sitzen zwischen Loire
und Seme sie um 400 v. Chr. ausgewandert sein
soilen, um sich in Norditalien Land zu suchen (Polyb
II 17. IiT. V 34. Strab. V 216). Als ihre Haupt-
stadte nennt Livius V 35 Brma und Verona, Pli-
nius ILT 130 Brixia und Cremona; Ptolemaios HI
1, 31 dehnt ihr Gebiet sogar bis Bergamum, Mantua
und. lndentum aus. Wahrscheinlich ist das Land
zwischen Oglio, Etsch und Po das urspriingliche

Gebiet der C. Das Land zwischen Oglio und
Adda gehiirte nach Mommsens Vermutung (CIL
V p. 413) anfangs den Insubrern (daher der JO.ov-
aiog, der bei Polyb. II 32 als Grenzfluss zwischen C.
und Ins-abrem erscheint, nicht der Chiese, sondern
der Oglio ist; s. u. Clusiuji), in deren Gebiet
die Romer ca. 218 v. Chr. die Colonie Cremona
anlegten, die dann spater auch den C. zugerechnet
wurde. Die C. erscheinen fast stets als Freunde und

10 Verbundete der Romer, so wahrend des grossen Gal-
lierkrieges 225 v. Chi. (Polyb. II 23. 24. 32. Strab.
V 216) und im hannibalischen Kriege (Liv. XXI 55,
4). Dagegen erhoben sie, zusammen mit den Insu-
brern, die Waffen nach Beendigung des zweiten pu-
nischen Krieges (Liv. XXXI 10), fielen aber noch
wahrend des Kampfes ab (Liv. XXXII 30 Diodor
XXIX 14 p. 575 Wess.). Der Consul C. Cornelius
tnumphierte im J. 197 fiber sie (Liv. XXXIII 23, 4,
vgl. das Fragment CIL VI 31630 = 13 p. 341);

20nachher wurden die C. Verbundete und Schutz-
befohlene der ROmer (Liv. XXXIX 3. Cie. pro
Balbo_32), bis das ganze Gebiet durch die Lex
Iulia im J. 49 das romische Biirgerrecht erhielt
(Cass. Dio XLI 36; erwahnt noch bei Iulius
Honor, eosmdgr. 13 p. 32 R.). Die Belege voll-
standig bei Holder Altkeltischer Sprachschatz I
984 (wo aber zu streichen ist die Inschrift CIL
V2484 = 4303, in die der Name der C. nur falsch
hineingelesen ist. S. Momma en CIL V p. 1079).

30 [Hiilsen.]

Cenones, nach Hieron. ep. 41, 3 der zweite
Grad im montanistischen Klerus, unter den Patri-
archen, fiber den BischOfen. Das von den Ab-
schreibern schon mannigfach verunstaltete Wort
schien unerklarbar; man schlug vor ieonomos =
0ly.0v6fA.0vg zu lesen; aber fur dieses spater in der
Kirche aufgekommene Amt bestand bei den Mon-
tanisten wohl das geringste Bediirfnis. A. Hilgen-
feld hat (Ketzergesch. d. Urchristent. 578. 598)

40 sehr wahrscheinlich C. einem griechischen xoivco-
vsg oder Hoivavol gleichgesetzt; denn Cod. lust.
I 5, 20^ gruppiere genau wie Hieronymus: x&v
xoXovjikvaiv avzojv jiazQMQx&v xai xoivwvaiv >}

mioxojtcqv u. s. w. Diese Gleichsetzung hat J.
Friedri ch fiber die C. der Montanisten bei Hiero-
nymus, S.-Ber. Akad. Munch. 1895, 207—221
acceptiert, aber mit Recht eine Erklarung des
auffallenden Titels xoivcovoi vermisst. Unter Ver
weisung auf einen bisher unbeachtet gebliebenen

50 Brief von drei gallischen BischOfen um 511, vorin
den Adressaten, zwei Presbytern, die Verwendung
von Weibern, con/wspitae, als soeiae in sacrificia
dii-ino, bei Austeilung der Eucharistie als Riick-
fall in montanistischen Irrtum ausgelegt wird,
halt er die cenones fur Frauen, Nachfolger der
grossen Prophetinnen Priscilla und Maximilla, und
bringt xoivcovoi mit dem technischen Gebrauch
von xoivcovuv in der liturgischen Sprache zu-
sammen, wonach es eine den Priestern vorzuhe-

60 haltende Function am Opferaltar bezeichnet, Hil-
genfeld halt dem gegenuber, Ztschr. f. wiss.
Theol. 1895, 635—638, seine Ansicht fest, es
handle sich um mannliche .Genossen des Patriar-
chen'. Eine so nichtssagende Titulatur ist kaum
denkbar, aber die C. fur Frauen zu erklaren be-
rechtigen uns die Quellen nicht; sollte es sich in
fcotvoiveg um ein bios graecisiertes , ursprlinglich
phrj-gisches Wort handeln? [Jlilicher.]

1901 Ce(n)sennia Censores 1902

Ce(n)seunia s. Cerfennia.
Censennins. Censennia (Variante Censonia,

s. Lommatzsch Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII
1896, 433), erkauft sich von ihrem Manne durch
eine bcdcutendc Mitgift die Eilaubnis zu eho-

brecherischem Treiben, Iuv. sat. VI 136ff. Viel-

leicht nur ein typischer Name. [Stein.]

Censeranui s. Consoranni.
a censibus. Aus Liv. XLIII 16, 13 elausoque

tabulario et dimissis servis publicis kann kaum
mehr erschlossen werden, als dass den amtierenden
Censoren eine Anzahl von Staatssclaven

,
gleich-

viel aus welchen Ressorts abcommandiert, zur

Verfugung gestellt wurde. Aber, wenn auch weder
die Schatzungsbehorde als standiges und conti-

nuierliches Amt constituiert , noch auch nur die

Kegelmassigkeit der Schatzungsperioden gesichert

war, musste jenes Hilfsamt, ubei eeterae tabulae

erunt, in quibus census populi perseriptus erit

(Lex Iul. mun. Z. 156), eine standige Aufsicht

und Verwaltung geniessen. Das Personal dieses

Censusarchivs mag der Zahl nach sehr gering

gewesen und erst jedesmal wahrend des Schatzungs-

actes auf die dann durch die Geschaftsfiihrung und
durch die Registrierung der Listen gebotene Be-

darfshohe gebracht worden sein. Die Annahme,
dass nach dem sonstigen Brauch auch hier Staats-

sclaven functionierten , vertragt sich aufs beste

mit der oben angefuhrten Liviusstelle und flndet

ausdriickliche Bestatigung durch Inschriften aus

der ersten Kaiserzeit : CIL VI 2335 Victorem pu-
blicum Fabianum a censibus p(opuli) E(omani).

2334 publicfus) ab censu. 2333 publicus cen-

s(ualisj. Die Leitung dieses Amtes durch den
Senat und seine Betreuung durch servi publici

verstand sich nur so lange, bis der census in

seiner bisherigen Gestalt durch Domitians defi-

nitive tibernahme der censorisclien Functionen in

die Competenz des Princeps aufgehoben wurde.

Es scheint aber nicht, dass das neue kaiserliciie

Bureau den vollen Geschaftsumfang des senato-

rischen Bureaus beibehalten oder sich gar zu einem
grossen Reichscensusamt umgestaltet hatte ; iiber-

haupt fehlt fur eine Zusammenfassung des Pro-

vincialcensus jedes Zeugnis, ausserdem war der

Census populi damals geradezu antiquiert, und
die Fiille, fur die die Beibehaltung des Census
auch weiterhin nfitig scheinen konnte, beschrankten

sich auf die Listen der ordines honestwres, vor allem

auf die des Ritterstandes. Momm sen hat daher

wohl mit Recht den a census equit(umj Roman(o-
riinif CIL X 6657 geradezu mit dem praepositus a

censibus V 8659, dem iag nurjostg syxsyeiQiojuho;

Cass. Dio LXXVIII 4, dem ixi xrjvoor zov Ze-

fifaozoij CIG 3497 geglichen und seine mehr
oder minder deutliche Verbindung mit dem Bitt-

schriftenamt a libel/is et c[ensibus], bezw. [u-i

exuno}.&]v xal xr
t
vao]v CIL III 259, a, libellis

et censibus IX 4453, a censibus, a libel'is Aufg.J
XI 5213 betont und selir ansprechend so gedeutct

idem entsprechend ist fur die spatere Zeit der ma-
ijister censuum VI 1704 mit dem magister a
libellis. [mjagister a cens[ibus] 1628 zusammen-
zustellen), dass das Amt a c. eine Abteilung des

Amtes a libellis bildete und die Gesuche um Ver-

leihung des Ritterranges einen grossen Teil der

Agenden dieses Bureaus bildeten, St.-E. Ill 489ft'.

;

vgl. ebd. 491, 1 die treffliche Interpretation von

Herodian V 7, 7. S'onst noch Herzog Staats-

vevfassung II 924ff.

Niedere Functionare dieses Bureaus waren
die Aug(usti liberti) nomenclatores a censibus

CIL VI 8940 = XIV 3G40. VI 1878 [a census).

3553. 8937 (a census). 8938. 8939 und des Au-
g(usti) nfostri) vern(a) libr(arius) ab instru-
m(entis) censualibus III 1470 = 7974; ohne
nahere Bezeichnung der Verwendung erscheint ein

10 Augfusti) lib(ertus) [a ejensibus XIV 2407.

[Kubitschek.]

Censio hastaria. Nur bei Fest. ep. p. 54
erwahnt; als Lagerstrafe erkannt von Huschke
Die Multa and das Sacramentum, Leipzig 1874,

22. [v. Domaszewski.]
Censitor erscheint mitunter als Specialtitel

eines kaiserlichen, mit der Schatzung einer ganzen
Provinz (CIL II 4121. V 7783. 7784. VI 1333.

XIV 2927) oder eines Provinzteiles (VIII 7070
20 = 19428. XI 5213) oder einer einzelnen eivitas

(XII 1855. XIV 3955) betrauten Beamten, s. Cen-
sus B und Censores Nr. 4. [Kubitschek.]

Censoe s. Gensoe.
Censor. 1) Consul II mit Lepidus II in un-

bekanntem Jahre, genannt auf einer vom 21. August
datierten britannischen (CIL VII 287, vgl. p. 307)
und einer Mainzer Inschrift (Corr.-Bl. d. Westd.
Ztschr. XV 1896, 202). Da diese Inschriften dem
3. Jhdt. n. Chr. angehoren, fur welches eine Da-

30 tierung nach Consules suffecti ausgeschlossen ist,

wird man Dessau (Prosopogr. imp. Rom. n 269
nr. 100) beistimmen, der C. und Lepidus fiir Con-

sules ordinarii ansieht, die von dem gallischen

Kaiser Postumus (258/9—268/9) ernannt worden
seien. Sie kSnnten dann nur in einem der J. 262,

263, 264, 265 und 267 die Fasces gefUhrt haben,
da Postumus in den iibrigen Jahren seiner Regie-

rung selbst Consul ordinarius war. [Groag.]

2) Severus Censor Iulianus s. lulianus.
40 Censores (u/ojTai). 1) Die mit dem Namen

des Konigs Servius Tullius verknupfte, fur die Um
gestaltung der rSmischen Biirgerschaft grund-

legende Eint'iihrung des timokratischen Princips

erheischte periodisch wiederkehrende Schatzungen

:

census (d. i. arbitrium Varro de 1. 1. V 81 und
bei Nonius p. 519). Von der grundlegenden Be-

deutung des Census fiir die burgerliche Ordnung
zeigt klar der metonymische Ausdruck condere

lustrum (Liv. I 44. Censorinus 18, 13), der an
50 condere iirbem oder eivitatcm gemahnt.

Das Recht der Schatzungen war zunachst
in der kflniglichen Machtsphaere gelegen, (Tul-

lio) quater lustrum condere contigit, Val. Max.
Ill 4, 3. Von den KOnigen ging diese Befugnis
auf die Consuln fiber, die das 5. bis zum 10. Lu-
strum begingen (Dionys. V 20. 75. VI 96. IX 36.

XI 63 und die capitol. Fasten), bis 443 v. Chr.
(nach Mommsen 435) die Censur als eigenes

standiges Amt abgezweigt wurde, was zwar ge-

60 wiss auch deshalb geschah , weil angesichts der
plebeischen Bemuhungen um den Zutritt zur

hSchsten Magistratur die Schmalerung ihrer amt-
liehen Competenz dem Zuge der patricischen

Politik entsprach (vgl. Liv. IV 8, 5 und die

Thatsache, dass die Consulartribunen niemals mit
den Geschaften iler Censur betraut worden sind),

wahrscheinlich aber besonders darum notig er-

schien , weil die Consuln immer seltener und



^«<j vensores

schwerer die Gelegenheit fanden, neben ihren feld-
lierrlichen Yerpflichtungen audi noch die Aufgaben
des Census zu bestreiten (Liickeu in den Listen
in den J. 459—443 oder 435).

Yon alien ordentlichen republicanischen Magi-
atratui'eu hat sich die Censur am schneilsten ab-
genfitzt, und in den letzten Decennien des Frei-
staates ist ihr Apparat fast ganz ins Stocken ge-
raten. War schon unter Sulla das Streben un-
verkennbar, die Wiederkehr der Censur durch
Aufteilung ihrer Geschiifte zu verhindern, so bat
audi Augustus nur ausnahmsweise die Censur
wieder erweckt, meist aber ihre Geschafte als
Consul und censoria potestate vollzogen. Nach
Augustus bat noch Kaiser Claudius zusammen
mit L. Vitellius J. 47/8 und dann nocb ein letztes-
mal Kaiser Yespasian mit seinem Sohne Titus
J. 74/5 die Censur bekleidet, Nach Domitian,
der die Wurde eines censor perpetuus annabm,
horte die Censur auf, als eine besondere Function
neben den anderen hOchsten Staatsamtern zu gelten.

_

Von den Jahresmagistraturen unterscheidet sieh
die Censur audi dadurcb, dass sie nicht innerhalb
emes bestimmten Wirkungskreises die Continuitat
der Verwaltung durch Entscheidung aller auf-
tauchenden Fragen zu wahren verpflichtet ist,
sondern eigentlich nur urn eines einzigen selb-
stiindigen Eechtsactes willen geschaffen wird, und
dass sioh ihre Thatigkeit mit der Vollziehung
dieses Aetes erschopft, wie dies sonst bei einzelnen
ausserordentlichen Magistraturen der Fall war,
z. B. den dwmiri aedi locandae oder den quin-
queviri agro Pomptino dividends. Der Schluss-
act der censorischen Amtsleitung. die lustratio
wird durch die Aufstellung der Listen der zum
Stimmrecht, zum Heeresdienst und zur Bezahlung
des tributum Befugten, bezw. Yerpflichteten vor-
bereitet; s. Census. Ausserdem ist den C. im
Laufe der Zeit durch organische Fortbildung ihrer
Thatigkeit auch noch die Pflicht erwachsen, die
Senatsliste aufzustellen, s. Lectiosenatus, und
das GemeindevermOgen, inbesondere die Staats-
bauten in Stand zu halten, zu erganzen und aus-
zugestalten. Sie verpachten an Dritte das nutz-
tragende Staatseigentum und verdingen die zur Er-
haltung des Staatseigentums nOtigen Leistungen
und zwar ohne Unterschied seiner Art oder seines
Ortes. Sie beginnen die Verdingungen (oi xuin-
rat xrfv aQxy xaoai.afiovze; ovdiv alio xodiTovai
n i^v TQoq.ijv dxo/uio&ovoi t<qv kgdiv ytjvtiv xal
Tt)v yaviooiv tov aydXuaros . Plut. q. R" 98 was
Plmius fur den ersten Teil n. h, X 51 cibaria
(tnsermn censorcs in primis loeant und fur den
zweiten Teil XXXIII 111 a eensoribus in primis
lovem miniandum locari bestatigt) und Yer-
paehtungen (lacus Luerinus in veetigalibm publi-
cis primus locatur frumdus ominis boni gratia,
ut in. dihctu censuve primi nominantur Valerius
Salvius Statorius, Fest. p. 121) mit bestimmten
Fosten und wickeln zuniiehst die Ordnuug und
Erganzung der laufenden Contracte ab (Liv. XLIII
16, 2—7 aus dem Census von 169/168). bevor sie
neue eingehen (ebd. 16, 9f.). Dabei ist der Cen-
tralismus so stramm, dass italische Vollbiirger-
gemeinden, selbst wenn sie bereit sind. aus Eigenem
die Kosten zu decken, die Anordnung offentlicher
Bauten ganz von dem Befinden der Censoren ab-
hangig machen miissen (Liv. XLI 27, 11 sieht

Censorcs 1904 1905 Censores Censores 1906
der eine Censor im J. 174 es als seine Pflicht an,
nihil nisi senatus Bomani populire iussu se loea-
turum ipsorum peounia). Die Yertrage, welche
der Censor mit den Parteien schliesst, erfolgen
nach offentlicher Licitation in Rom (rcctigalia !o-
care nusquam licet nisi in hoc urbe, lice ex loco
hac vestrum frequentia Cic. de leg. agr. II 55;
eensoribus vectigalia locare nisi in conspectu
popuh Soumni non licet I 7) und schriftlich •

10 leges censoriae (Plin. XXXIII 78. Varro de r. r.

II 1, 16 u. 0.). Dem Censor obliegt es, im Inter-
esse des Staates alles offentliche Gut, Staats- und
lempelgut, das sich hiefiir eignet, nutzbar zu
machen. Erverkauft, wenn es zweckmassig scheint,
selbst Grundeigentum des Staates, so Ackerland
in Campanien (Liv. XXXII 7, 3. XL 27. 10) oder
Verkauisladen XL 51, 5. Er verpachtet 'die vecti-
galia (s. d.) und was sich diesem Begriff ver-
wandt zeigt, also auch die Weidenutzung , den

20Fischfang,SalinenundBergbau,Hafenz0lleu.s w
;

er regelt die Abgabe von Wasser aus den offent-
lichen Leitungen, Frontin. de aquis 95. 97. Auch
verfugt er iiber das offentliche Areal, indeni er
die Platze fur staatliche Neubauten anweist, ins-
besondere aueh, indeni er den Staatssclaven Woh-
nungsstatten abgiebt (lex Iulia niun. Z. 82) An-
dererseits gebiihrt ihm die Sorge fur die Instand-
haltung der bestehenden offentlichen profanen und
Tempelbauten, das sorta tecta aedium saerarum

30 locorumque publicorum ttteri (Cic. ad fani. XIII
11, 1, der statt publicorum eommwiium schreibt,
s. Sarta tecta), wie er auch die Aufsicht daruber
fiihrt, dass kein aus dem Grundeigentum dem
Staat resultierendes Eecht von Privaten verkurzt
werde, dass also die Wasserleitungen und die
Strassenbauten nicht durch Anbauten u. a. ge-
schadigt oder dass nicht offentliche Platze durch
storende Bauten (am Mufigsten werden Denkmaler
in diesem Zusammenhange erwahnt, z. B. Liv

40 XL 51, 3. Plin. n. h. XXXIY 30. [Vict.] de vir. ill.

44) eingeschrankt werden. Eines der vornehmsten
Eechte des Censors ist die Anordnung neuer Staats-
bauten, bezw. Yerdingung ihres Baues, looatio
(operarum s. d.), die Ubeniahme der so fertio-
gestellten Bauten in das Staatseigentum (pro°-
batio, vgl. Frontin. 96), und ihre Bezeichnung mit
dem eigenen Namen: via Aemitia, Appia. Fla-
mmia, basilica Portia, Aemilia. Sempronia u. s.

Aus dieser leitenden Stellung des Censors in der Ver-
50 waltung des offentlichen Gutes ergiebt sich schliess-

lich auch das Recht, in alien aus dem Bodenrecht
des Staates erwachsenden Streitigkeiten zwischen
diesem und Privaten, auch mit den Steuerpachtern
(s. o. und GIL VI 919. Ackergesetz Z 35 36
Liv. XXXIX 44, 4. XLIII 16. 4. Cic. de rep. if
60 u. a.) die Judication zu iiben. Da die Liicken
zwischen den Censuren und die Unregelmassigkeit
in ihrer Abfolge die Continuitat dieses Zwei^es
ihrer Amtsfiihrung start, wird die Aufsicht iiber

60 die Offentlichen Bauten, ihre Yerdingung und
Cbernahme erforderlichenfalls auch von den Cori-
suhi, Praetoren und Aedilen geiibt, wie denn auch
dieser Zweig der censorischen Competenz allein
nicht in lhrem Wcsen begriindet ist und bezeich-
nenderweise allein anderen Magistraturen zugang-
lich ist. Zu der Frage, ob die Censoren gelegent-
hch auch mit der Leitung der Mttnze und speciell
im J. 92 v. Chr. mit der Oberaufsicht fiber die

allem Anschein nach fiinfgliedrige Commission
betraut worden seien, welche die haufig vorkom-
menden Denare mit dem Bild des auf dem Wagen
kampfenden Arverncrkonigs Bituitus (oben S. 547)
geselilagoii haben — ihre ^anien sind 21. Aurdi,
L. CoseofniJ M. f., C. Malk(oli) C. /'., L. Pom-
pom Cn.

f., L. Porci Lici{ni), die der vermute-

ten Censoren sind L. Lie(ini) und On. Dom(iti)
— vgl. Mom m sen Rom. Mitnzwesen 868f. 374,

333; St.-R, lis 640, 2.

Die Censur rangiert hinter dem Consulat,

der Eraetur und dem Amt des Reiterfiihrers (bant.

Gesetz Z. 15, das Ackergesetz vom J. Ill Z. 35),

obwohl sie durch ihre Entwicklung we it iiber

das Ansehen aller anderen Magistraturen binaus-

gehoben worden ist (Cic. pro Sest. 53. Dionvs.

IV 22. Plut. Paull. 38; Flam. 18; Cato niai. 16),

und in der spateren Zeit des Freistaates nicht

leicht andere als Consulare in dieses Amt gelangt

confectis , id traditum antiquittts est, censores
in campo (dem Marsfelde) ad aram Martis sellis

cumlibus eonsederunt, Liv. XL 45, 8. Gegen den
augenblicklichen Amtsantritt kg umsoweniger ein

Ilindemis vor, als die Wahl der C. zu einer Zeit
erfolgte, da es keine amtierendeC. gab. Wenigstens
im 6. Jhdt, der Republik fiel die Wahl und also

auch der Amtsantritt ins Friihjahr und wird in
den annalistischen Berichten unter jenen Geschaf-

10 ten erwahnt, deren Besorgung den Consuln noch
vor ihrem Auszug ins Feld, in ihre provmeia,
oblag. Die Maximalfrist der Amtsdauer ist durch
das Gesetz des Dictators Mam. Aemilius 434 (Liv.

1X33. IV 24. Zonar.VII19; die antiken Schrift-

. steller nehmen fiir die Zeit vor diesem Gesetze
unwahrschcinlichenveise die normale Dauer des

Lustrums als normale Amtsdauer der Censur an,

vgl. auch die Anordnung Cic. de leg. Ill 7 : magi-
stratum quinquennium habento) auf li/

2 Jahre
sind. Die Collegialitat (Cic. de leg. Ill 7 20festgesetzt; dochsind nachVollziehung des Lustrum
bini sunto; vgl. Liv. XXIII 23. Zonal'. VII
19) wird so streng gefordert, dass, wenn beim
Wahlgang nur ein Candidat die nOtige Stimmen-
zahl gewann, eomitiis censoriis nisi duo confe-

cerint legitima suffragia, non renuntiato altero

comitia differrenhtr ,
Liv. IX 34, 25 , und dass

spaterhin im Falle des Ablebens oder Riicktritts

des einen Censors — friiher war Nachwahl ge-

stattet, Liv. V 31, 6 •— der iiberlebende abdi-

ex instituto wiederholt ad sarta tecta exigenda et

ad opera, quae locassent, probanda Prolongationen
der Amtszeit bewilligt worden (Liv. XLV 15).

Der Censor hat einen Specialauftrag zu vol-

lenden und ist in seiner Competenz den iibrigen

Magistraturen auch insofem nicht gleicbgestellt,

als er weder das ius agendi cum populo (irrig

behauptet das Gegenteil Zonar. VII 19) noch das
ius considendi senatum noch das imperium hat

;

cieren musste, Liv. VI 27, 4. IX 34, 17. XXIV 30 auch hat er zwar praecones und viatores, aber
43, 4. XXVII 6, 19. Plut. q. R. 50; die Ausnahme
des Appius Claudius, der nach Vollziehung des

Lustrums nicht zugleich mit seinem Collegen zu-

riicktrat und die Vollendung der (jffentlichen gross-

artigen Bauten allein amtierend betrieb , hat
Mommsen als eine Prolongation der Censur zu
einem bestimmten einzelnen Zwecke erklart, und
da ihr Zweck mit der Censur streng genommen
nichts zu thun hatte, ist dieser Fall ais sui ge-

keine lictores (Zonar. a. O.) ; ihm gebiihrt ausser

der toga praetexta auch der curulische Sessel

(Polyb. VI 53, 9. Liv. XLV 5, 8) ; die Censorier

werden sogar im Purpurgewand {ea&tjs jiogyvQa
Polyb. VI 53, 7) bestattet.

Litteratur : M o m m s e n s Darstellung St.-R.

113 33lff. hat alle friiheren (eine Aufzahlung dieser

bieten z. B. Schiller in Iwan v. Mfillers Hand-
buch IV2 2, 75 und Humbert bei Daremberg

ncris anzusehen; es ist aber um so bezeichnender, 40 et Saglio Diet. II 990ff.) antiquiert und ist

dass selbst dieser Ausnahmsfall von der t'berliefe

rung als streng genommen unzulassig und als

Bethatigung der der claudiscben Gens eigenen Ge-

waltthiitigkeit und Uberhebung angesehen wird.

In unserer Uberlieferung wird nicht ausdriick-

lich angegeben , seit wann auch Plebeier fiir

das Amt wahlbar waren. Thatsachlich ist C.

Marcius Rutilus (Liv. VII 22, 9. X 8, 8) der erste

plebeische Censor gewesen ; nur hat das publi

Grundlage der spateren geworden. Vgl. sonst

noch besonders Herzog St.-V. I 754ff. und Rug-
giero Dizion. epigr. II 157ff. Nicht gesehen
babe ich Servais La censure, Luxemburg 1880
und Delavaud Le cens et la censure, Paris 1884.

Das Verzeichnis der Censoren giebt deBoor Fasti

censorii, Berlin 1873 und neu bearbeitet Rug-
giero a. a. O. 168ff.

2) Censor als Titel einer municipalen Be-
lische Gesetz 339 angeordnet, ut alter utique ex 50 horde ist ausser den nach rOmischem Muster
plebe. cum eo ventum sit, ut idrumque plebeium

facere liceret, censor erearetur; dass beide Cen-

soren der Plebs angehorten, traf zum erstenmale

131 ein, Liv. ep. LIX. Der plebeische College

mag anfangs dem patricischen nachgestanden und
deshalb auch nicht zur Vollziehung des Lustrums
gelangt sein; der erste Plebeier. der das Lustrum

begeht, kam 280 dazu (Liv. ep XIII)-. DieCu-
mulierung der Censur mit einem standigen

organisierten iurati censwes, welche der romische

Senat im J. 204 fiir die zwolf latinischen Colonien,

quae Q. Fabio et Q. Fidvio consulibus abnuissent
milites dare, vorgesehrieben bat (Liv. XXIX 15),

dann standig in einer Anzalil siid- und mittelita-

lischer Gemeinden nachweisbar, zunachst solcher,

welche latinischen Ursprungs waren oder in welche
latinische Colonien deduciert worden waren, dann
auch einiger foederierter, die friihzeitig ihre Ver-

ordentlichen Amt wie Consulat, Praetur oder 60 fassung nach dem Muster der romischen umge
einem ausserordentlichen wie Dictatur oder Reiter-

fiihreramt ist wiederholt vorgekommen , Iterie-

rung bios bei C. Marcins Rutilus 294 und 265
und ist auf seine Anregung weiterhin verboten

worden (Val. Mas. IV 1, 3. Plut. Cor. 1; vgl.

[Vict.] de vir. ill. 32i.

Gewahlt werden die C. in Centuriatcomi-
tien (Messalla bei Gell. XIII 15, 4); eomitiis

bildet hatten. wie denn bezeichnenderweise in

fast alien diesen auch senatus die Bezeichnung fur

den Gemeinderat bildet. Es ist sebr wohl mOglich,

aber nichts weniger als nOtig anzunehmen, dass die

auch in anderer Beziehung folgenreiche Behandlung
jener zwfilf latinischen Stadte die Einfiihrung von
C. in anderen latinischen und in den foederierten

Stadten gefordert und beschleunigt hat. Die In-



1907 Censores Censorinus 1908 1909 Censorinus Censorius 1910

schriften nennen solche C. fur Abellinum OIL X
1131. 1134. 1135. 1137, Aletrium 5807 = I 1166,
Beneventum IX 1635 = 1 1221, Caere XI 3616.

3617, Oales X 4633. 4662. 4663, Copia 1232 =
I 126-1, Cora 6500 = 1 1153, Fabrateria 5590,
Ferentinum 5837—5840 = I 1161 , Hispellum
Orelli 7031, Septempeda CIL IX 5584?, Setia X
6470, Suessula 3763, Teanum 1 1198, Tibur XIV
3685 = I 1120. 3541 = I 1113, Treba XIV 3451,
Vibo X 52. 66.

Als lateinische Ubersetzung des griechischen
Terminus sind anzusehen die 130 C, die nach
Cicero in Verr. II 131ff. fur die Stadte Sieiliens,

je zwei c. fur eine oivitas, quinto quoque anno
bestellt werden mussten (131 ille est magistratus
a/pud Sieulos, qui diligentissime mandatur a
populo, propter lianc causam, quod unifies Si-
euli ex censu quotannis tributa eonferunt .- in
censu habendo potestas omnis aestimationis ha-

censore ad LusitanosX 680), s. Census B und
Censitor. [Kubitschek.]

Censorglacenses vicani in der Inschrift von
Camerinum CIL XI 5632 = Orelli 804 (wozu
IleiliSell Bull. d. lust. 1858, 121 zu vergleichell),

aus der Zeit des Pius. [Hiilsen.]

Censorinus. 1) S. Aiacius Nr. 1, Mar-
cius, Marius, Satirius.

2) Censorinus, Beiname des C. Marcius Cen-
lOsorinus, cos. ord. 746 = 8 mit C. Asinius Gallus.

[Groag.]

3) Censorinus, von dem Cassius Severus einen
Ausspruch citiert, Sen. contr. HI praef. 12.

4) Censorinus, einer der sog. dreissig Tyramien,
der zur Zeit des Kaisers Claudius Gothicus, wahr-
scheinlich wahrend dessen Abwesenheit im Gothen-
kriege (vgl. A. Duncker Claudius Gothicus, Diss.

Marburg 1868, 43f.), 269 n. Chr., von den Sol-

daten erhoben wurde, Hist. Aug. tyr. trig. 33. 31,
bendaesummaequefaciunda-ecensoripermittitur), 20 12. 7. 32, 8. Br gehorte dem senatorischen Stande
und die durch die lex Pompeia fiir die Stadte
Bithyniens und des Pontus eingefiihrten c, deren
Thatigkeit bei der Zusammensetzung der Bule
im Briefwechsel des Plinius mit Kaiser Traian
X 112. 114. 115 erwahnt wird. Vielleicht ist

dies das Amt, das der Sohn des Dio Cocceianus
in Prusa bekleidet hat, und dessen Competenz Dio
Chrys. LI 6 so definiert : iixto yog jrohg o/.t] xai
dfjuos ixtbv isisTosipe siaibevuv avzov xal ov eni-

oxdxtjv sllsxo xijg HOivfjg aQSxfjg

an und hatte sich nach einer langen, ehrenvollen
Laufbahn auf semen Giitern zur Ruhe gesetzt,

als man ihn zum Kaiser ausrief. Trotz seines

hohen Alters und trotzdem er infolge einer im
Perserkrieg Valerians erhaltenen Wunde hinkte,

was ihm den Spottnamen Claudius eintrug (c. 33,

2), nahm er die Wiirde an, wurde aber wegen
seiner Strenge schon nach siebentagiger Eegierung
getotet fc. 32, 8). Was iiber seinen Cursus hono-

yiaxvv dgxijv Bcdxe xijg oa>q;goavn]g xai xov xa-
i.a>g fliovv k'xaazov, wozu zu vgl. Arnim Leben
und Werke des Dio von Prusa 386f. Fiir die Be-
stellung der Buleuten im romischen Kleinasien,
wie fiir so manche andere Frage iiber die Stadt-
ratscollegien dieses Gebiets, liegt noch immer keine
Darstellung vor.

Collegialitat ist fiir Caere, Copia, Ferenti-
num, Tibur, Treba und durch Cicero fiir die sici-

xr)v jis- 30 rum berichtet wird (33, 1), ist durehaus fabelhaft,

und somit ist auch die Grabschrift des C. bei

Bononia, auf welcher sich dieser Cursus miden
soil (33, 4), pare Erfmdung. Mcht hoher anzu-
schlagen sind die Nachrichten iiber C.s Nach-
kommen und Wohnhaus (33, 5—6). Auffallend
ist auch die teilweise Analogic mit Celsus Bio-
graphie. Auf Miinzen und Inschriften findet sich

keine Spur dieses ephemeren Kaisers. Vgl. Th.
Bernhardt Gesch. Boms Ton Valerian bis zuDio-

lischen Stadte peregriner Rechtsstellung (in Verr. 40 cletians Tod I 136. Cohen VI2 173. [Stein.'
LT 133) bezeugt, Iteration in Suessula X 3763
[ejensfori] iterum und Setia 6470 ob hasee res

eensorem fecere bis, . . populusque statuam do-
navit , Censorino'. Die Wiirde eines censfor) perpe-
tuus) begegnet uns in Caere. Soweit wir die Sach-
lage iiberblicken, geht auch der municipalen Censur
in der Kegel die Bekleidung der iibrigen hochsten
Gemeindeamter voraus. Es ist ferner nur ganz
billig, dass bei dem allgemeinen Niedergange der
alten Magistraturen auch die Censur zu einer bios 50
titularen Auszeichnung herabsank und Insignien
und Rang ohne das Amt verliehen wurden : orna-
nientis censoriis honorati sind aus Vibo bekannt,
der eine von beiden ist 22 Jahre alt. Vgl. H e n z e n
Ann. d. Inst. 1858, off. Jon. Neumann De quin-
quennalibus coloniarum et municipiorum (Leip-
ziger Diss. 1890) 8ff. Marquardt St.-V. 1 2

1591'.

3) Im Vereinswesen. Eine angeblich in

5) C. Caelius Censorinus, Praetor, Consul suf-

fectus, Curator Viae Latinae, Curator der sieben-

ten Region von Rom, Curator von Karthago, Comes
Constantins d. Gr., Exactor der Lustralis Conlatio
in Sicilien, Sardinien und Corsica, Consularis Si-

ciliae, Consularis Campaniae zwischen 313 und 337,
Dessau 1216. Seinem Namen nach scheint er

mit C. Caelius Saturninus und dessen Sohn C.

Caelius Urbanus verwandt gewesen zu sein.

6) Caelius Censorinus, Consularis Numidiae
zwischen 375 und 378, CIL VITI 2216. Wahr-
schcinlich Enkel des Vorhergehenden. Vielleicht

ist er identisch mit demjenigen C, an den Symm.
ep. VIII 27 gerichtet ist , und der iiber ein bei

Baiae gelegenes Grundstiick mit Symmaehus einen
Grenzstreit hatte, Symm. ep. VI 9. 11, 3.

[Seeck.]

7) Censorinus, rOmischer Grammatikcr (doc-

tissimus artis grammatical Prise. I 4, 17; vgl.
Tusculum gefundene, mit mehr Berechtigung nach 60 Cassiod. de orth. GL VII 214. 25), Verfa'sser eine
Ostia zu weisende Grabschrift, CIL XIV 2630, ist

einem Freigelassenen T. Flavius Hilario gesetzt,

decurfio) eollfegi) fabr(um) ex lustra XV, unter
dessen iibrigen VViirden auch die eincs censor bis
ad mag(islraius) creandofsj lust(risj XIX et XX
angefuhrt wird.

4) Als Titel eines kaiserlichen Beamten (cen-
sor Germ, inferior. CIL XI 709 ; [missus pro]

verlorenen Buches de accentibus (Cassiod. de mus.
p. 576 Censorinus quoque de aeeen/ibus voci
nostrae adneeessariis subtiliter disputavit. per-
tinere dicens ad musicam diseiplinam. Prise.

XIV 1, 6 Censorinus ptenissime de his doeet in
libro, quern de accentibus seribit; daraus ein Frag-
ment iiber die Praepositkmen ebd. XIV 4, 40, efn

andres iiber die Buchstaben I 4, 16f.) und des

auf uns gekommenen Schriftchens de die natali

(Sidon. Apoll. carm. 14 praef. 3 Censorino, qui

de die natali volumen illustre eonfecit; vgl. Cas-

siod. de mus. p. 573. 576). Letzteres ist einem

Gonner Q. Caerellius (s. d. Nr. 4) als Gcburts-

tagsgabe gewidmet und abgefasst im J. 238 n. Chr.

(c. 18, 12. 21, 6): der ziemlich bunte, mit dem
Anlass des Biichleins vielfach nur in recht lockerer

Beziehung stehende Inhalt ist "fiir uns von sehr

grossem Werte, da der Verfasser zwar nur aus

wenigen, ,aber guten Quellen schopft und trotz

mancher Missverstandnisse im einzelnen doch die

Lehren seiner Gewahrsmanner im allgemeinen ver-

standig und treffend wiedergiebt. Auf die ein-

leitenden Worte der Widmung folgt eine kurze

Erorterung liber das Geburtstagsopfer und den

Genius (c. 2. 3), das tfbrige zerfallt deutlieh in

zwei grosse Abteilungen, von denen die erste (c. 4
— 15) eine Reihe auf die Entstehung und das

Leben des Menschen beziiglicher Fragen (z. B.

iiber die Zeugung, iiber die Dauer der Schwanger-

schaft und den Einfluss der Gestirne mit einem

Escurse iiber die Musik, iiber die klimakterischen

Jahre u. a.) mit doxographischer Aufzahlung der

Lehrmeinungen griechischer Philosophen behan-

delt, wahrend die zweite sich mit der Zeit und
Zeiteinteilung beschaftigt. Die Disposition dieses

zweiten Teiles (aevum, saecuhtm, annus tnaior,

annus vertens, mensis, dies) ist den Buchern XIV
—XIX der antiquifates return humanarum des

Varro entlehnt (O. Gruppe Hermes X 54ff.), die

auch fiir den Inhalt dieses Teiles die Hauptquelle

bilden (vgl. z. B. F. Miinzer Beitr. z. Quellen-

kritik der Naturgesch. d. Plinius 106ff.); daneben

ist spcciell fiir die romische Jahresrechnung Sue-

tons Buch de anno Bomanorum ausgeschrieben

(Reifferscheid Sueton. reliqu. p, 434. G. Wis-
sowa De Macrobii Saturnaliorum fontibus 17ff.

;

die Ansieht von M. Schanz Hermes XXX 42 Iff.,

dass der ganze C, abgesehen von einigen Zu-

thaten aus secundaren Quellen, auf Suetons Pra-

tum zuruckgehe, lasst sich ebenso sicher wider-

legen wie die von Gruppe Comment, in honor.

Mommseni 545, dass dem zweiten Teile eine stark

gekiirzte, aber auch mit Zusatzen und Nachtragen

versehene Bearbeitung der antiquitates humanae
des Varro zu Grunde liege); fiir den ersten Teil

ist die Hauptquelle Varros Logistoricus Tubero de

origine humana (Diels Doxogr. graeci 186ff.),

fiir die einleitenden Capitel 2. 3 wahrscheinlich

desselben Logistoricus Atticus de numeris (citiert

c. 2, 2).

Der Schluss des Biichleins ist durch Blattaus-

fall in der Urhandschrift verloren gegangen, und

derselbe Defect hat auch den Anfang samt Titel

und Verfassernamen einer auf dasselbe folgenden

Scbrift verschlungen, die in den Hss. und altesten

Drucken ohne Trennung mit dem Geburtstags-

biichlein des C. vereinigt ist; erst L. Carrion
erkannte, dass sie mit diesein nichts zu thun hat,

und seitdem pfiegt die autorlose Schrift als frag-

mentum Censorini citiert zu werden. Es ist eine

Reihe knapper Capitel aus einer encyclopaedischen

Darstellung der versehiedensten Disciplinen, der

Kosmologie (de naturali instihdione, de eaeli po-

sitione, de stellis fixis et errantibus, de terra),

Geometrie (de geometria. de formis, de figuris,

de postidatis), Musik (de musica, de nomine

rhythmi, de musiea, de modulations) und Metrik

(de metris id est numeris, de legitimes numeris,

de numeris simplieibtis) ; der letztgenannte Teil

(auch bei Keil GL VI 605-617 abgedruckt) ist der

ausfnhrlichste und ermOglicht dadurch eine etwas

genauere Prufung: sowohl die hier zur Anwen-

dung kommende metrische Theorie wie die ange-

fiihrten Beispiele zeigen, dass das zu Grunde lie-

gende Buch hoch hinaufreicht und iiberhaupt die

10 alteste auf uns gekommene Darstellung latei-

nischer Metrik ist (G. Schultz Hermes XXII 265),

vielleicht ein Excerpt aus Varro (F. L e o Hermes
XXIV 282, 1). Die Abschnitte de caeli positione

und de stellis fixis ei errantibus stimmen w5rt-

lich mit den Scholia Sangermanensia zu Germa-

nicus Aratea (p. 105, 7—107, 13. 221-224, 4

Breys.) uberein, was wohl auf Gemeinsamkeit der

Quelle zuruckzufiihren ist (C. Robert Eratosthe-

nis catasterism. reliquiae p. 202f.).

20 Die Uberlieferung beruht vollkommen auf dem
zuerst vonLudwig C arrion(Paris 1583) beniitzten

codex Coloniensis saec. VII (spater in Darmstadt,

seit 1867 wieder in Koln, vgl. W. Crccelius
Spicilegium ex codice Censorini Coloniensi, Elber-

feld 1872), auf welchen die sonst bekannten junge-

ren Hss. samtlich zuriickgehen, aueh der in den

grundlegenden kritischen Ausgaben von O. Jahn
(Berlin 1845) und F. Hultsch (Leipzig 1867)

noch als unabhangige Textquelle behandelte co-

30dex Vaticanus 4929 saec. X (L. Urlichs Rhein.

Mus. XXII 465ff.); fur die sachliche Erklarung

ist in der Ausgabe von Heinr. Lindenbrog (zu-

erst Hamburg 1614) mancherlei Brauchbares zu-

sammengetragen. Die Ausgabe von J. Cholod-

niak (St. Petersburg 1889) kenne ich nicht, vgl.

jedoch F. Hultsch Berliner philol. Wochenschr.

1890, 165 Iff. Litteratur zur Kritik und Erkla-

rung s. bei Teuffel-Schwabe R. Litt.-Gesch>

§ 379, 6. [Wissowa.]

40 8) Platoniker aus dem Ende des 2. Jhdts. v.

Chr., gegen den Alex. Aphrod. qu. n. I 13 pole-

misiert. [v. Arnim.]

Censorius. 1) C. Censorius Niger, proe(u-

rator) Au<j(usti) von Noricum, CIL III 5174. 5181.

Er ist wohl der Censorius Niger, dessen Fronto

in den Briefen an Antoninus Pius gedenkt (p. 164

—168 Naber). Wir erfahren daraus, dass C. noch

unter Pius starb. Aller Watirscheinlichkeit nach

(vgl. Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 337) hat er

50 diese sowie andere Procuraturen demselben Kaiser

zu verdanken (ex tuis etiam iudiciis ei pluri-

mum honoris et auctoritatis accesserat p. 165).

Spater aber fiel er in Ungnade beim Kaiser (p. 165.

168). C. war mit den angesehensten Mannern

der Zeit, darunter iQ.) Marcius Turbo (Fronto

Publicius Severus) und (Sex.) Erucius CTarus, so-

wie mit Fronto selbst befreundet und setzte letz-

teren zum Erben eines Teiles seines VermOgens

ein (p. 164. 165. 167), verletzte aber den Reiner

60 durch den Wortlaut seines Testaments, worin er

sich auch gegen den langjahrigen Praefectus prae-

torio Gavius Maximus unziemlich geaussert zu

haben scheint (p. 167). Fronto charakterisiert

ihn demgemass als verborum suorum inpos et

minus consideratus, sed idem muttarum reritm

frwii xir et fort is- et innocens (p. 165; vgl. 167).

[Stein.]

2) M. CemorfiusJ Paidlus, legfatus) Aug(u-
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sti) pr(o) prfaetore) prontiofiaej AquitanfiaeJ,
cos. desig(natus), Gemahl der Cl(audia) Varenilla;
die wabrend seiner Statthalterschaft starb. CIL
XIII 1129 (Lirnomim Pictoimm).

3) Cens(oriusV) Secundums, v(ir) cflarissi-
mus), Grundbesitzer in Sardinien. Epb, epigr.
VIII 719 (ager Caralitanus). [Groag.]

4) Censorius Atticus Agricius s. Bd. I S. 902,27.
5) Censorius Magnus Ausonius, Enkel des

Dichters Ausonius von dessen Tochter und dem 10
Thalassius; an ihn ist der Protrepticus ad ne-
potem (s. Bd. II S. 2570, 53) gerichtet, Seeck
Symmachus p. LXXVII.

6) Comes Valentinians III., wird 432 von
Aetius als Gesandter zu den spanisclien Sueben
geschickt, wobei der Geschichtschreiber Hydatius
nut ihm reist, und kehrt im folgenden Jahre zum
Kaiser zuruck. 437 iibernimmt er erne zweite
Gesandtschaft zu den Sueben, wird aber bei
seiner Riickkehr 440 von ihrem Konige Rechila20
in Martylis belagert und ergiebt sich. 448 wird
er in Hispalis von Agiulfus erscblagen, Hydat.
chron. 98. 100. 111. 121. 139 = Mommsen Chron
min. II 22. 23. 25. [Seeck.]

Censuales, griechisch HtjvaovaXioi (Nov. lust
XVII 8. CXXVIII 13). Der gewohnliche Census
land nach diocletianiseher Ordnung alle fiinf Jahre
statt (Seeck Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissen-
sehaft XII 279) ; er wurde daher, wie auch in der
friiheren Kaiserzeit, nur durch ausserordentliche 30
Beamte geleitet. Dagegen wurden die Senatoren
fur ihre besondere Steuef (s. Conlatio gleba-
1 i s) wahrscheinlich eingeschatzt, sobald sie in den
Senat eintraten. Da nun solche Standescrhohungen
immerfort vorkamen, so bedurfte es fur don senato-
rischen Census dauernd functionierender Beamten.
Aus diesem Grande ist das Arat des magister
censtmm oder census von Constantin d. Gr. wohl
zugleich mit der Conlatio glebalis unmittelbar
nach dem Siege iiber Maxentius (Winter 312/13)40
geschaffen worden. Denn C. Caclius Saturninus,
bei dem es sich zuerst nachweisen lasst, kann es
nach seinem Cursus honorum kaum viel spater
bekleidet haben (Dessau 1214; vgl. den [majgister
a ce[nsibus] bei Henzen 6518). Aus Rom ist
es dann auch nach Constantinopel iibertragen wor-
den (Joh. Lyd. de mag. II 30. Cod. Theod. VIII
12, 8. Cod. lust. I 3, 31. VIII 53, 32). Der
Magister census gehtirt zu den Unterbeamten des
Praefectus urbi (Not. dign. Oc. IV 8). Er geht 50
anfangs aus dem Ritterstande hervor (Dessau
1214. Henzen 6518) und fuhrt daher in Con-
stantinopel noch im J. 472 den Tit-el vir perfec-
tissimus (Cod. lust, I 3, 31). Erst 496 wird er
hier vir clarissimus genannt (Cod. lust. VIII 53,
32), hat also senatorischen EaDg erhalten. In'

Rom muss dies schon viel friiher eingetreten sein,
da er nach der Keihenfolge der Amter in der
Notitia dignitatum uber dem senatorischen Con-
sularis aquarum steht. Seine subalternen Gehilfen 60
sind die C. (Joh. Lyd. de mag. II 30), obgleich
sie formell nicht ihm , sondern unmittelbar

5

dem
Praefectus urbi untergeben sind (Not, dign. occ.
TV 31). Diese bilden zwar eine der dec-urine urbis
Romae (Cod. Theod. XIV 1, 1), doch ist ihr Leiter
darum nicht mit dem spater' auftretenden decie-
riarum rector (Cassiod. var. V 22, 5) zu verwech-
seln. Denn dieser ist vir spectabilis (var. V 22,
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2) ,
steht also an Rang uber dem Magister cen-

sus; auch besitzt er eine ausgedehntere Compe-
tenz, insofern er uber alle Decurien, nicht nur
fiber die der C. gesetzt ist.

tber die Functionen des Magister census ist
direct nur iiberliefert, dass er das ius aetorum
conficiendorum besass , also , Schenkungen und
andere Rechtsgeschafte durch Erklarung zu seinen
Acten validiert werden konnten (Cod. Theod. VIII
12,8. Cod. lust. VIII 53, 32. I 3, 31), und dass
diejemgen, welche in der Hauptstadt studieren
wollten, sich bei ihm zu melden und die Er-
laubmsscheine ihrer Praesides vorzuweisen hatten
(Cod. Theod. XIV 9, 1). Aus dieser letzteren Auf-
gabe hatHirschfeld(Untersuchungen auf dem
Gebiete der rOmischen Verwaltungsgeschichte I

19) schliessen wollen, dass der Magister census
sich aus dem Mheren Beamten a eemibus ent-
wickelt habe, und beruft sich dafiir auf folgendes
Rescript des Caracalla: Prg. Vat. 204 qui studio-
rum caum Romae sunt praecipue civilium. de-
bent excusari, quamdiu iuris causa Romae agunt
studii cura distracti; et ita imperator Antoni-
nus Cereali a censibtts et aliis rescripsit. Hier
wird verfiigt, dass diejenigen, welche sich ihrer
Studien halber in Rom aufhalten, unterdessen in
ihrer Heimatprovinz zu keinen Munera herange-
zogen werden diirfen (debent excusari). Ein sol-
dier Befehl aber kann nur an ein en Provincial-
oder Municipalbeamten gerichtet sein. weil dieser
die betreffenden Munera aufzulegen hatte. Mit
dein Magister census, der in der Hauptstadt selbst
thatig ist, hat also jener provinciale a censibus
gar nichts zu thun, und dass beide im Zusammen-
hang mit den romischen Studenten erwahnt wer-
den, ist reiner Zufall.

Mit dem Obengenannten war die Competenz
des Magister census naturlich nicht erschSpft '

sondern uberall, wo die C, die viel haufiger in
den Quellen erwahnt werden, thatig sind, wird
auch er als ihr Leiter und Oberhaupt eingegriffen
haben. Wie ihr Name beweist, ist der Ausgangs-
punkt ihrer Amtsbefugnisse in dem Census der
Senatoren zu suchen. Sie mussen also die de-
scriptiones senatorial (Cod. Theod. VI 2 21 23
1. 26, 12. XIII 3, 15. 16) geleitet und die Steuer-
liste des Senats (g/ebae senatoriae breves Cod
Theod. XII 1, 74 § 1) gefiihrt haben (Symm. rel.

46, 2). Als daher Arcadius den Besi'tz seiner
Tochter fur steuerfrei erklart, sorgt er zugleich
dafiir, dass die C. davon Kenntnis erhalten, da-
mit sie die betreffenden Giiter aus ihren Ver-
zeichnissen streichen kOnnen (Cod. Theod. X 25).
Von ihnen konnte man jederzeit Auskunft fiber
das VermCgen eines Senators erhalten (Lib. ep.
68). Anfangs lag ihnen auch die Eintreibung
der Glebalis conlatio oh (Cod. Theod. VI 2. 12)
und ebenso der freiwilligen Geschenkc, welche der
Senat den Kaisern zu ihren Jubilaen zu spenden
pflegte (aurum oblaticiunt Cod. Theod. VI 2, 11.
15). Aber da viele Senatoren in den Provinzen
wohnten und die weiten Eeisen, die zum Zwecke
der Steuererhebung notwendig waren, zu unbe-
quem und wohl auch zu kostspielig wurden. so
bestimmte Honorius im J. 397, dass die Beitrei-
bung selbst den Officien der Praesides zufallen
aber die Instruction dafiir, d. h. wohl die Urnlage
der Stcuer auf die einzelnen Senatoren, nach wie

vor den C. verbleiben solle (Cod. Theod. VI 2,

11. 12. 15). Aus ihnen gingen daher wahrschein-

lich die Quaesitores glebae senatoriae hervor, die

noch um das J. 400 die Provinzen von Rom aus
bereistf>n und sich fiber die Zahlungsffthigkeit der

provincialen Senatoren informierten (Symm. ep. IV
61, 2).

Mit ihrer genauen Kenntnis der Personen und
VermOgensverhaltnisse hangt es auch zusammen,

Mommsen Memorie dell' Institute II 48; Remi-
sches Staatsrecht P 370. [Seeck.]

Censu manumissio s. Manumissio.
Census. A. Census populi (lex Iulia mun.

7,. 142 f. Mon. Anc. 2, 2). Es werden drei Amts-
locale genannt, in und vor denen er vollzogen

wird: zunachst die villa publica auf dem Mars-
feld (Liv. IV 22 zum J. 435 ibique primum cen-

sus populi est aetus, s. Varro de r. r. Ill 2, 4),

dass die Bestimmung der Praetoren, die auf eigene lOferner wahrscheinlich die (wohl ganz nahe) aedes
Kosten gewisse Spiele oder Bauten zu leisten

haben, wenigstens in Constantinopel ganz in ihre

Hiinde ubergeht. Constantius sucht dem 361 noch
entgegenzutreten (Cod. Theod. VI 4, 13), aber

393 wird es auch gesetzlich anerkannt (Cod. Theod.
VI 4, 26). Ob sie in Rom dieselbe Competenz
gewannen, ist unbekannt; doch lag es ihnen auch
hier oh, fur abwesende Praetoren und Quaestoren
die Spiele auszurichten und von jen'en dann das

Nympharum auf dem Marsfelde (Cic. pro Mil.

73 ; vgl. Ephcm. epigr. I p. 35) und endlich das

atrium Libertatis (Liv. XLIII 16, 13.- XLV 15,

5; vgl. Mommsen Herm. XXIII 631); in diesen

Gebauden wurde der umfangreiche Apparat der

Censur untergebiacht, cuiseribarumministerium
custodiaeque et tabula-rum aura subiceretur (Liv.

IV 18). Der eenms populi erfolgte indes anavxwv
jiaodvrtav, Dionys. XLX 16, also unter freiem

Geld dafiir beizutreiben (Symm. ep. IV 8, 3; rel. 20Himmel und in einer eontio (Varro VI 87), die

23, 2. Cod. Theod. VI 4, 27),

Mit der Leitung der Spiele stand, wie bei den
Aedilen der Republik , eine umfassende polizei-

liche Thatigkeit im engsten Zusammenhange. Die
C. haben daher in Constantinopel uber der Kleider-

ordnung zu wachen und werden bestraft, wenn
sie eine Verletzung derselben dulden (Cod. Theod.
XIV 10, 1). In Rom mussen bei ihnen die Woh-
nungen aller Studenten angemeldet werden; sie

recognitio equUv/m aber auf dem Eorum (Momm-
sen St.-R. Ill 493).

Auch der fur den census popidi nStige Be-
amtenapparat ist umfangreich. Ausserden cen-

sorischen Schreibern, den praecones, viatores und
nomenclatores (CIL VI 8937. 8938. 8940 u. s. : alle

kaiserlich ; vgl. auch den nomenelator censorius
Ore Hi 3231, der sich auf den mit der censoria
potestas zur Neuordnung der Ritterdecurien be-

beaufsichtigen ihre Fiihrung und sind berechtigt, 30 stelltenVolusius Saturninus, cos. 12v.Chr ,bezieht),

sie peitschen und ausweisen zu lassen (Cod. Theod.
XIV 9, 1). Bei den Empfangen des Praefec-

tus urbi scheinen " sie die Reihenfolge der Vor-

lassungen bestimmt zu haben (Cod. Theod. VI
28, 8 § 2).

An das Recht der Beurkundung, das dem
Magister census zusteht, schliesst sich in Con-
stantinopel die Verpflichtung der C. an, die Testa-

mente, die in der Hauptstadt gemacht werden, in

Verwahrung zu halten (Cod. Theod. IV 4, 4).

Endlich waren die C. auch bei den Verhand-
lungen des Senats anwesend (Hist. Aug. Gord.

12, 3) und hatten wahrscheinlich die Execution
seiner Beschliisse zu besorgen.

Neben den C. der beiden Hauptst-adte giebt

es auch municipale Apparitoren gleichen Titels,

die zuerst 364 nachweisbar sind (Cod. Theod. VIII

4, 8 § 1). Da sie immer hinter den tabularii

und logograpki genannt werden (a. O. und Cod.

wird der Censor unterstutzt durch praetores tri-

bunique plebei, quique in corisilium vocati sunt
(Varro de 1. 1. VI 87), unter diesen wohl besonders

durch die curatores tribuum (Varro de 1. 1. VI 86),

durch iuratores, die die Censuspflichtigen in Eid
nahmen (Liv. XXXIX 44, 2; gestiitzt durch Plaut.

Trin. 878; Poen. pr. 56), und durch Agenten (Liv.

XXIX 37, 5), die vielleicht zum Teil wenigstens
mit jenen iuratores identisch sind.

40 DieLadung erfolgte an omnes Quirites pedites

armatos (Varro de 1. 1. VI 86), omnes cites Roma-
nos equites peditesque (Liv. I 44, 1), d. h. an alle

Personen, welche ideell zum exercitus gehorten,

gleichgiiltig zunachst, ob duich korperliche Un-
tauglichkeit oder durch gewOhnlich von der fak-

tischen Einstellung in das Heer befreiende Stel-

lung in geringerem Biirgerrechte (z. B. der Frei-

gelassenen) oder durch andere Umstande der Burger
von dem Heerverband thatsiichlich dauernd oder

Theod. Vni 2 Uberschrift), scheinen sie einen 50 zeitweilig ferngehalten wurde oder nicht; nicht

recht niedrigen Rang besessen zu haben ; auch
waren sie der Folter unterworfen (Cod. Theod.

VIII 2, 4. 4, 8 § 1). Nach Beendigung ihrer

Dienstzeit sollten sie, wenn ihr VermCgen dazu
ausreichte, in den ordo decurionum aufgenommen
werden (Cod. Theod. VIII 4, 8 § 1). Sie fiihrten

die Ceususlisten der einzelnen Stiidte, vermerkten
in ihnen die Besitzwechsel der Grundstucke (Nov.

lust. XVII 8, 1) und hatten, wenn uber die Ein-

verpflichtet waren vor dem Censor zu erscheinen

die waffenfahigen HaussShne, welche noch in der

Gewalt ihres Vaters stehen und fur die der Vater
die C.-Angaben macht (Liv. XLIII 14; vgl. Gell.

V 19, 16. Liv. XXXIX 3, 5. XLI 9, 9). Gegen-
iiber der Praesenzpflicht der Geladenen (Veil. II

7, 7) kann ausser Gebrechlichkeit und Krankheit
auch Entfernung in staatlichero Auftrag oder ins-

besondere im Krieg ausreichende Entschuldigung
schatzung eines Burgers Zweifel waren, die er- 60 gewahren (Repetundengesetz Z. 14. 17. 23. Cic.

forderliche Auskunft zu geben (Nov. lust. XVII
8 pr.), wozu sie nStigenfalls durch den Praeses

der Provinz oder den Bischof der betreffenden Stadt

gezwungen werden konnten (Nov. lust. CXXVIII
4). Den Steuerzahlern waren sie in dem Masse
verantwortlich , dass Iustinian ihnen bei Klagen
auf Ubervorteilung nicht einmal das Asylrecht in

don Kirehen gewahrte (Nov. lust. CXXVIII 13).

pro Arch, llj ; doch iibte man oft sehr weitgehende
Nachsicht auch gegen andere Entschuldigungs-
grfinde (Liv. XLIII 14). Fur jene, deren Weg-
bleiben vom C. der Censor fur entschuldigt hielt,

trat dann ein, qui pro altero rationem dare

volet (Varro XI 86) i die Zahl der ohne jede oder

ohne triftige Entschuldigung Ausbleibenden, der

incensi, moglichst herabzuraindern, war der Zweck
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der lex de incensis lata cum vinaulorum minis
mortisque (Liv. I 44, 1, Dionys. IV 15. V 75.

Gai. I 160. Cic. pro Caec. 99).
" Die spatare Zeit

hat diese Strenge wesentlich gemildert ; doch war,
da der i/ncensus sich spines Eiuflnsses auf die

Abschatzung seines Vermogens begab und diese
dem blossen Ermessen des Censors anheimstellte,
der vermOgensrechtliche Schadengefahrlich genug;
auch wird die Frist zur Anmeldung, wie aus Cic,

eda.nt (s. unten B und die nach Stadten geordneten
Citate aus dem vespasianischen C.-Register der
aehten Region Italiens bei Phlegon frg. 29 Mid-
ler und bei Plin. n. h. VII 162f.).

Die Ordnung, in wclcher die Erklarungai
vor dem Censor abgegeben werden mussten, war
fest. Jeder folgende C. kniipfte an den vorhergehen-

den an und berichtigte und erganzte seine Listen

;

er war eine recensio (Cic. pro Mil. 23 ; vgl. Liv.
ad Art. I 18 hervorzugehen scheint, nach Meg- 10 XXIX 37, 8. XXXVIII 28, 2. XLIII 16, 1. XLIV
lichkeit erstreckt worden sein. Wehn em grosser
Teil der romischen BevSlkerung voraussichtlich
an der directen Teilnahme an der Schatzung durch
Kriegsdienst zu ersclieinen verhindert blieb, war
einst der ganze C. in Frage gestellt (Liv. VI 31, 2),

und als spaterhin dieser Grand eigentlieh ftir die

Dauer eine Schatzung hatte ausschliessen miissen,
per provincias dimiserunt censores, ut civium
Ronia-norum in exercitibus quantus ubique esset,

reperiretur nutnerus (Liv. XXIX 37, 5).

16, 8), und zwar zuerst der Tribus (xax'a <pvldc
Dionys. V 75. Schol. Cic. Verr. act. I 23), dann
der ausserhalb dieser stehenden aerarii (Capuani
Liv. XXXVIII 28, 4. 36, 5), Freigelassenen (lex

Iul. mm. Z. 146; vgl. Mannmissio censu),
endlich der Ritter, vgl. Liv. XLIII 14f. 16.

Der Schatzungspflicht unterliegen aber
auch jene Personen biirgerlichen Rechts, welclie

nicht verpflichtet sind, der Ladung Folge zu leisten,

20 oder welche von ihr geradezu ausgeschlossen sind,
Analog der hauptstadtischen Schatzung der also die bereits wehrpflichtigen Sohne (a. o.), die

romischen Burger ist auch in den Qbrigen Stadten
des italischen Staatenbundes und in den rSnii-

schen Municipien die Schatzung vor den heimi-
schen MunicipalbehOrden durchgefiibrt worden.
Wie weit das rOmische Verfahren dabei Vorbild
war, oder wieviel der rOmische C. von der Schat-
zungsmethode anderer Gemeinden annahm — denn
es ginge nicht an, den C. von vorne herein als

Frauen (Cic. de off. II 260. Gell. II 40, 3 ; vgl.

XVII 21, 44) und die unmiindigen Hauskinder
(Fest. ep. 66 s. duicensus), Dionys. IV 15. V 75

;

ftrner auch (nach Plut. Cam. 2; Popl. 12 erst

seit Camillus im J. 403) jene Unmiindigen, die

nicht in vaterlicher Gewalt sich befinden, und die

unverheirateten oder verheirateten Frauen: p?i-

pitti pupillac et viduaeljix. ep. 59 (nach Momm-
erae specifisch rOmische Institution anzusehen — , 30 sens Verbesserung), orbi et orbae Liv. Ill 3,9.
ist mangels aller Zeugnisse nicht zu sagen (vgl.

"
~" " — - - -

tabulae censoriae aus Larinum, Cic. pro Cluent.

41)._ Das erstemal (Liv. XXIX 37, 7), dass die

rOmische Ordnung den Bundesmitgliedern aufge-
zwungen wurde, geschah bei- den zwolf latini-

schen Colonien, die 209 v. Chr. ihren Bundesver-
pflichtungen nachzukommen sich geweigert hatten,
indem funf Jahre danach beschlossen wurde , cen-
sum in iis coloniis agi ex formula ab Romanis

ep". 51, orbi et viduae Cic. de rep. II 36, ferner
ihr ganzes Vermflgen.

Allgemem schreibt das Gcsetz vor anavxag
Pai^ialove djToyQdfEO&ai xal u/xda-ftat rag ovoiag
sxqos dgyVQiov, jiarsgiov 8k &v slai ygdcpovxag xal
n'uxlav tjv e'%ovoi Srj).ovvzag yvvaittdg rs xal ual-

Sag ovofidZovrag xal kv xivi xazotxovoiv sxaoxoi
Tfjg xd/.sws (pv).fj ij xayco xfjg ymgag jiQoaxi&si-xa;

Dionys. IV 15; vgl. Cic. de leg. Ill 7 und das'
eensoribus data, dari autem placere eandem quam 40 Mhche Municipalgesetz Z. 145f. omniu
populo Romano, deferriqw. Romam ab iuratis '

'

'
'

censoribus coloniarum, priusquam ntagistratus
abierint (XXIX 15). Das unausgesetzte Bestreben
Roms, alle bundesgenOssischen Rechte auszuglei-
chen, herabzumindern und in das rOmische Staats-
interesse hineinzufiigen, hat sicherlich auch diesen
Process, ohne dass wir seine Fortschritte im ein-

zelnen feststellen kOnnten, insbesondere infolge
der den Bundesgenossenkrieg absehliessenden Ver

mcipum . . . qwi c.(ives) R(omanei) erunt ceimtm
agito eoruiu nomina, praenomina patres ant pa-
tronos tribus coynomina et quot annos quisque
eorum habeat et rationem pecuniae . . . ac-eipito.

Genauer praecisierte, was und wie vor den Cen-
soren declariert werden sollte, ein censorisches
Edict (formula census: lex Iulia mun.; vgl.

Liv. IV 8. 4. XXIX 15. XLIII 14, 15. Gaius
I 160), das auch im Verlaufe der C. durch neue

trage, soweit gefOrdert, dass es kaum anders als 50 Bestimmungen analog den aus der censorischen
die letzte Formulierung dieser Tliatsache gewesen
sein wird, wenn im iulischen Municipalgesetz,
der Grundlage der Stadteordnung der Kaiserzeit,
bestimmt wird: quae municipia coloniae prae-
fecturae e(irium) R. in Italia sunt erunt, quei
in eis . . . maximum m(agistratum) . . . kabebit
turn cum censor aliusve quis magfistratus) Ro-
mae popitli censum aget, is diebus LX proxi-
meis . . . omnium munieipum . , , suorum . . .

Gewalt hervorgehenden sittenpolizeilichen Vor-
sehriften (miindlich: Gell. I 6, schriftlich XV 11
2 u. s.; Plin. n. h. VILT 209. 223. XXXVI 45
nennt sie incorrect censoriae leges) erganzt werden
konnte. Die Angaben vor dem Censor erfolgen
unter Eid (Dionys. IV 15. Gell. IV 20, 3. Liv.
XXIX 15. XLIII 14, 5 lex Iulia mun. Z. 148).

Durch den C. wird I. die Liste der romi-
schen Burger neu constituiert. Doch hat der

quei e(ires) R. erunt censum ayito ... eorumque 60 Censor sich darauf zu beschranken , den reclit-
nomina . . . ex formula census, qua-c Romas ab
co qui turn censum populi actarus erit proposita
erit, ab ieis iuratis accipito . . . eosque libros
per legatos ...ad eos quei Romae censum agent
mitt ito curatoque. ut ci quom amplius dies LX
reliquei erunt ante quam diem ei, queicomque
Romae censum agent, finem populi censendi fa-
etant, eos adcant librosque eius municipi . .

.

lichen Zustand anzuerkennen, nicht aber das Bur-
gen-echt zu verleihen (census non im civitatis

confirmat ac tantummodo indicat eum qui sit

census se iam turn gessisse pro cive Cic. pro
Arch. 11) oder es zu cassieren. Aber es steht
dem Censor zu, die biirgerlichen Rechte der Indi-
viduen abzustufen, den Burger ganz aus den Tribus
auszuschliessen, oder, seit dies nicht mehr statt-

1917 Census Census 1918

haft war (s. Tribus), in eine bessere oder schlech- scheinlich ohne Riicksicht auf andere Ausschlies-

tere Tribus zu versetzen, dem Rciter die Quali- sungsgriinde wie physische Untauglichkeit oder

fication fur die militia eqiwstris und dem Sena- Ableistung der vorgeschriebenen Anzahl von Feld-

tor den Platz im Rathausfe zu nehmen. Da der ziigen gehen die in der annalistischen Uberbefe-

Ceusor zu dioseui Zwecke aussei Eivvagungen rung eihalteneii C.-Zahlcn der capita civium

rein politischcr und administrativer Art auch Romanorum zurttck (adicit scriptorum antiquis-

das gesamte Privatleben des Burgers bis in seine simus Fabius Pictor eorum qui arma ferre pos-

intimsten Verhaltnisse in Riicksicht ziehen darf, sent eum numerum fuisse Liv. 1 44, 2, vgl. Dionys.

durch keine andere Vorschriften als sein Gewissen V 20. 75. VI 63. IX 25. XI 63. Momm sen

(Varro de 1. 1. VI 71 cmsorium indicium ad ae- 10 Herm. XI 59). Einen Teil der Heeresliste bildet

quum) und die Erinnerung an seinen eigenen Eid das Verzeichnis der zum Dienst zu Pferde be-

(Zonar. VLT 19 wg ovts jiqos yagiv oiks jtgdg l%- rechtigten Personen ; aus ihm stellt der Censor

•dgav n jioiovcir, ail" i§ og&ijg yvwpne za ovp- nach eigenem Ermessen das Verzeichnis der equdtes

(pioovTa tw . hoivo) xal oxojiovoi xal jtodrrovai) equo publico in 18 Centurien zu je 100 Mann her;

gebunden, erwachst in der Censur das morum s. Equus publicus.

severissimum magisterium, Cic. dc prov. cons. Nach Anschluss aller durch die Aufgaben des

46 (vgl. Zon. a. 6. Dionys. XIX 16. Plut. Cat. C.gebotenen Arbeiten wurde der feierliche religiose

mai. 16. Cic. de leg. Ill "7. Liv. IV 8, 2). Das Act der Iwstratio (s. Lustrum) vorgenommen;

regere mores (Liv. XXIV 18, 2. XL 46, 1. XLI27, is censendo finis factus est, Liv. I 44. Seine

13. XLII 3, 7. Cic. pro Cluent. 119. 129 u. s.) wird 20 Vollziebung ist fur die Rechtsgiiltigkeit aller C-

als das charakteristische Merkmal der Censur ange- Acte unbedingte Voraussetzung ; wenn_ die rituell

sehen, und aus ihm (o peit;ov sidvxoiv fjr rSsv richtige Art seiner Begehung durch einen Zufall

joig imdtoig xaxateufr&hxwv Zon. a. 0.) entwickelt wie den bei Dio LIV 28 angedeuteten gestOrt

sich die hohe Machtstellung der Censur. Die wird, avdSaoxa xa nQax&svta avxql jidvza yiyvexai,

Schmalerung der biirgerlichen Ehrenrechte wird s. Mommsen St.-R. II 3 412.

durch eine nota in der Liste angedeutet und mit Seitdem Kaiser Vespasianns in Gemeinschaft

Angabe der Griinde motiviert (s. Nota). mit seinem Sohne Titus das letztemal das Amt
II. Fcststellung des steuerpflichtigen eines Censors in der alten republicanischen Form

Vermogens als Grundlage fur die Auflage des activiert hat, ist wohl nie mehr ein allgemeiner

tributum (s. d.) , also Ausscheidung der zu ge- 30 Biirgercensus abgehalten worden. Weder finden

ringen Vermogensstande der eapite censi und sich Erwahnungen von kaiserlichen Beamten noch

Gliederung der ilbrigen Vermogen nach den ge- ttber diese Zeit binaus von Dienern, welche mit

setzlichen Stufen. Es ist Aufgabe des Censors, den C.-Geschaften betraut worden waren ,
noch

den wahren Stand zu ennitteln. Daruber hinaus war ein Grund vorhanden, die umstandliche Arbeit

fiihrt bios das Recht. die gerilgten und minder- der Censur wieder aufzunehmen, da die Zwecke.

wertigen Burger, die sog. 'aerarii (s. d.). zu einer denen der C. dienen sollte, die Aufstellung der

hoheren Steuerpflicht heranzu/.iehen und hiedurch Liste der Steuer- und Heerpflichtigen sowie der

die censorische Riige auch als empfindliche Ver- Stimmberechtigten durch die thatsacbliche. ubri-

mCgensstrafe wirken zu lassen. gens schon langst bestehende Befreiung Italiens

III. Anfertigung der Heer esr oil en. 40 von der Grundsteuer, durch die Anderungen in

Censor exercitum, centurialo eonstifuit quinquen- dem Aushebungswesen und durch den Verfall_der

nalcm cum lustrare cl in urbem ad vexillum Comitien in Wegfall gekommen waren. Nicht

dueere del)et Varro de 1. 1. VI 93. Soweit das Fuss- einmal eine Zusammenfassung der Municipal-C

volk in Betracht kam, mussten die Biirgerliste und die dies iulische Gesetz in deflnitiver Weise^ ge-

die Steuerliste das einzige Substrat fiir die Ab- regelt hatte, ist seitdem irgendwie nachzuweisen.

fassung dieser Rollen bilden, die nicht so sehr
"
B. Census in den Provinzen. In grOsse-

die Dienstpflicht als das Dienstrecht declarieren rem Umfange und unabhangig von dem haupt-

sollten. Wie dann auf dieser Grundlage die Listen stadtischen C. erscheint die Schatzung in den

der Heerpflichtigen fiir jedes einzelne Jahr zu- Provinzen erst unter dem Principat, und wird

sammengestellt wurden. und wie und von wem die 50 dann. da der C. iiberhaupt nun (Dio LIII 17, 7)

Ableistung der vorschriftmassigen Dienstjahre ge- in die Competenz des Kaisers fiel, im kaiserlichen

bucht und Entschuldigungen protocolliert wurden, Auftrag und durch kaiserliche Beamte ausgef'iihrt.

wird nicht berichtet; es' mogen untergeordnete Gewohnlich beziehen sich unsere Nachrichten auf

Schreiber zu dieser Aufgabe herangezogen worden die kaiserlichen Provinzen, aber die senatorischen

sein. Im C. wird lediglich die Masse der Steuer- sind keineswegs ausgeschlossen. Den ersten und

pflichtigen der fiinf Classen in zehn Halbclassen vielleicht umfangreichsten dieser C. hat Augustus

(funf der iuniores, die nicht alter als 46 Jahre im J. 27 in den drei Gallien eingeleitet: Liv. ep.

sind. und funf der iiber dieses Alter hinausge- CXXXIV cum ilk convenhtm Narbone ageret.

schrittenen smiores) und jede Halbclasse in die census a tribus Galliis. quas Caesar pater ri-

fur die betreffende Steuerstufe vorgeschriebene 60 cerat, actus, vgl. Dio LIII 22, 5, und an_ diesem

Anzahl von eenturiae oder ordines (Aushebungs- C, ist noch oder neuerdings Drusus thatig (Liv.

grappem nicht militarische Einheiten) eiugeteilt: ep. CXXXVI. CXXXVII tumultus, qui ob censum

(censores) pecunias aevitates ordines partiunto exortus in Gallia erat. Rede des Kaisers Clau-

Cic. de leg. Ill 7. Auf die durch diese Listen dius, Dessau 212, II 36 cum a{d) census nor

o

gegebenen Gesamtsummcn der zum Kriegsdienst turn opcre et inadsaeto Gal/is ad bellum adro-

nach Alter und Vermogen berechtigten, im vollen catus esset) . dann sehen wir wieder im J. U
Besitz ihrer biirgerlichen Ehrenrechte befindlichen n. Chr. Germanicmn agendo GaUiarum censwi

rOmischen Burger der jiingeren ordines und wahr- inlentum Tac. ami. I 31. 33 ,
missis ad census
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Galliarum P. Vitellio et C. Antio im J. 16, ebd.
II 6. Im J. 61 census per Gallias a Q. Volusio
et Sextio Africano Trebellioque Maximo acti sunt,
ebd. XIV 46 und Domitian cum Germmms vellet

obprimerp,
.
.profectiovfm siiain I'msit obh'xitit Gal-

liarum, Frontin. strat. I 1, 8. inch fflr Spanien
lasst sich eine schwache Spur eines augusteischen
G. naehweisen, Dio LIII 22, 5. Xach Syrien ging
auf Augustus' Befehl 6 n. Chr. P. Sulpicius Quiri-
nus, dvfjd vnauxos, aTzotifinaa/tsvog zu iv Zvgi'a 10
Joseph, ant. XVII 13, 5, StxaioSozvg xov s&vovg
ajisoTaX/tevog xai Ti/nr/zr/g zav ovaiwv yevrjoofievog;
diesen^C. bezeugt auch der Evangelist Lucas 2, 2
aiizn aszoygaip?] iysvszo .-zgo'irn ijyeuovevovrog zijg

SvQiag Kvgnviov, doch fuhrt er ihn auf ein Sdyua
xagaKatoagogAvyovotov zurtiek, anoyQucpeoftai xa-
aav ztjv otHovfisvtjv 2, 1 ; weitere Zeugnisse fflr diesen
vermeintlichen Reichs-C. fehlen, und die genaueren
Details, mit denen spate Schriftsteller seiner ge-
denken, scheinen in letzter Linie nnr Ausgestal- 20
tungen der Worte des hi. Lucas zu sein; noch
weniger darf ein Reichs-C. auf die dem Karten-
excerpt des Iulius Honorius, der sog. cronica
Inlii Oaesaris, vorausgesetzfce, iibrigens arg ent-
stellte und vielleicht auch thoricht concipierte
Notiz fiber eine Reichsvermessung : Iulio Caesare
et Marco Antonino (sic) eonsulibus (d. i. 44 v. Chr,)
omnia orbis peragratus est per sapientissimos
et electos viros quMtuor, Nwodemo orientis, Di-
dymo oecidentalis, Iheitdoto septemtrionalis, Po-BO
lyclito meridiani gestutzt werden.

Nicht sehr viel mehr als aus der litterarischen
Uberlieferung erfahren wir iiber den Provincial-
C. durch Inschriften:

Hispania citerior: CIL VI 332. II 4121 cen-
sit(or) Rfisp.J cfit.J legfatus) Aug(usti) cen-
s(ibus) acefipiendisj Hisp. oft. X 680 leg.

[. . .ab imp.] Caesare Augfusfo, m.Lssus pro]
censore ad Lusfitanos], VI 1463 at census
aeeipi[en]dos eivitatum XXIII[I] Vasconum40
et Vardidorum. VIII 7070 = 19428 censitor
[convejntus Gae[saraugusta]n[i]

.

Gallia Narbonensis: XIV 3602 [leg.ajd cen]-
sfusj accipfiendosj et dilect(um) et [procojs.
provincial Narbonensis.

Aquitanica: II 4188 censum egit in provinc.
Gallia AquitanicfaJ. V 7783 censitor prorin-
ciae Aquitaniae. XII 671 eleetus [ab imp.
M.J Aur. [Antonino ad census] accipiendos
in pro[r]. Aquitanica. XIV 2925 legato pro- 50
prfaet.) prorinciae Aquitaui[ae] c[e]nm[um]
accipiendorum. CIG 3751 l-zho/o.-zogj rcbv Se-
$(aoxwv) ttaoyeiag r<xlliag 'Anviravixfjg kti
xfjvaor und derselbe Mann Eev. arch. 1883 I
208 exirpoxog ra/./.iag 'Ay.ovn.avrs.ij; els xijvaor.

Belgica: XIV 3593 eleetus iwlficio) sacra ad
[census] accept(andos) per prov. Velgimm.
XII 1855 (vgl. 1869) censori eivitatis Remo-
r(um) foedertat).

Lugdunensis: II 4121 censitor i prop. Lugd., 60
item Lugdunensium. VI 1333 censifori pro-
rinciae Lugdunensis. 8578 dispensator ad
census provincial Lugdunensis. X 6658 lerj.

Aug. pfroj pfraet.J ad census provincial Lug-
dunensis. XII 408 adiutori ad census pro-
rin[e]. Lugudunens. XIV 4250 procurator
Aug. ad aceipiend[o]s census in proline. Gal-
lia Lugudunensi et in provincia Thracia,

Mommsen Inscr. Helv. 175 legatus imp. Ner-
vae Traiani - - ad census accipiendos.

Die tres Galliae ehren Boissieu p. 269 =
Orelli 6944 einen Procurator ah primus um-
quam cq(ucs) RfomiMus) a ceitsiba-s uccipien-
dis; vgl. auch Bull. arch. com. 1893, 84 pro-
c/urator) Aug. ad cens[us] Gallorum, proc.
Aug. ad census Brit[t(onum)].

Britannia: vgl. die eben angefuhrte Inschrift,
dann Orelli 6948 = CIL XI 5213 censito[r]
Brittonum Anavion[ensium]. CIL XIV 3955
censitor rivium Romamrum eoloniae Vietri-
censis, quae est in Brittania Gamaloduni.

Germania inferior: III 10804 [leg. Aug. prfo)
prfaet.) ad cemus] acci[p]iendo[s provinc.
Gejrm. infer. XI 709 censor Germ, infer ior(is).

Dacia: recemus CIL III p. 945.
Macedonia: III 1463 cens(or) provinc. Maced.

VIII 10500 proc. Aug. ad census accipiendos
Maeedoniae.

Thracia: V 7784 censitori provineiae Thraciae.
XIV 4250 (oben bei Lugdunensis). Archives
des missions scient. Ill ser. 1876 III 144 jiqso-
ji(evzijv) Ssfi(aoTov) avziozqazr\yov zsi/unztjr.

P a p_h 1 a g o h i a : CIL III 681 9 ad census Paphlag.
Syria: CIL III 6687 missu Quirini censuni egi
Apamenae eiritatis homin(um) civium GXVIII
(milium,).

Africa: CIL III 388 cimtates XXXXIIII ex
provinc, Africa, quae sub eo censae sunt.

Mauritania Caesariensis: VIII 9730 proc.
AUV99- a censibus und praeses Eph. ep. VII

Von nicht bestimmbaren Provinzen VI 1441 =
XIV 2927 [leg. Aug. pr. p]r. censor provin-
ofiae ]. VI 3842, VIII 2754. 5355 u. a.

Aus diesem durftigen Material ergiebt sich,
dass der C. nach Provinzen gegliedert und iiber
besondere kaiserliche Ermachtigiing von den Statt-
haltern eingeleitet wurde, die diesen Specialauf-
trag in ihrem cursus honorum zum Ausdruck
brachten, ferner dass die Statthalter ritterliche
Officiere und Procuratoren fiir einzelne Gemeinden
oder Geriehtsbezirke oder grOssere Districte des
dem 0. unterworfenen Gebietes delegierten. Wenn
nun in den Inschriften seit etwa dem Ende des
2. Jhdts. hauptsachlich Procuratoren mit dem C.
betraut worden sind (die Inschrift eines Procu-
rators Orelli 6944, der als primus umquam eq.

R, a censibus accipiendis bezeichnet wird, gehOrt
eher in die Zeit der Samtherrschaft des Severus
und Caracalla, als in die der divi fratres), und so
mcichte ich auch nicht daraus mit Unger an eine
absichtliche Verdrangung der senatorischen Beam-
ten aus dem C.-Geschaft schliessen (die Ausnahme
CIL XIV 3593 bereitet Unger genug Schwieric-
keit), sondern glaube eher, dass, sobald einmal die
grundlegenden Katasterarbeiten undBonitierungen
desBodens fkiert waren. es gewOhnlich zu genugen
schien, statt nach einigcr'Zeit den ganzen Ap-
parat des C. neuerdings in Bewegung zu setzen,
durch Zusatze und durch Nachtragsfassionen das
Hauptbuch des C. auf dem Laufenden zu erhalten,
und fiir diese Thatigkeit mochten die Befugnisse
eines Procurators ausreichend geschienen haben.

Damit sind wir bei der Frage nach der Er-
neuerung des Provincial-C. angelangt. Da weder
die Zeit der meisten von den oben angefuhrten

C.-Functionen genau bestimmt werdeu kann, noch
von dem fiir eine Provinz gewonnenen Datum auf
die anderen Provinzen geschlossen -wei-den darf,

begniigt man sich mit dem Hinweis auf die Ver-
kaufsurkundc voni 6. Mai 159 n. Chr. aus Albur-
num Maius CIL III p. 945, durch die der Ver-
kaufer eines Hauses auch dazu sich verpflichtet,

[uti pro ea] domo tributa -usque ad recensum
dep[ejn[dat], und auf erne Stelle des Edicts des
Praefectus AegvptiTi. IuliusAlexandervom28.Sep- 10
tember 68 CIG 4957 Z. 49 , wo die Strategen
gewarnt werden, bei Ameliorationen sofort mit
Steuervorschreibungen vorzugehen und dadurch
den Fortschritt zu gefahrden, und bestimmt wird
si' ziva xaiv&g zij syytoxa icevtasziq. zu. /«) .too'-

regov zsloviMva . . [xazjsxgi&n, zavza eig zrjv xgo-
zigav raq~iv a.jionazaozr)ao)Oi.v xao&vxeg avzoiv zrjv

a^ahnotv. Aber ans dem Edict eine fiinfjahrige

C.-Periode herauszukliigeln ist fruchtloses Be-
muhen , und ebensowenig ware es nOtig, eine 20
Wiederholung des C. im grossen Stile in regel-

miissigen Zwischenraumen aus dem Vertragsinstru-

ment herauszulesen, -wenn man annahme, dass zur
Zeit seiner Ausfertigung ein kaiserliches Edict
die Vornahme eines neuen C. in Dacien bereits

angeordnet habe. Wieweit das C.-Verfahren in

Agypten gemeinschaftliche Zflge mit dem C. in

anderen Provinzen gehabt hat, lasst sich vorlaufig

nicht feststellen. Es kann aber keinem Zweifel
unterliegen, dass die sorgfaltige Vorbereitung der 30
Steueraushebung und der VermOgenscontrolle, wie
sie am Nil sich ausgebildet hatte, auch in anderen
Provinzen angestrebt worden ist, und es ware
nicht einzusehen, warum sie in Provinzen mit
vorgeschrittener Cultur nicht auch vollstandig
hatte erreicht werden kOnnen; auch wussten wir
nicht zu erkennen, wie etwa in Syrien ohne ahn-
liche Vorarbeiten die regelmassige Einhebung des
tributivm capitis mOglich war, von der Ulpian Dig.

L 15, 3 spricht, und iiberhaupt ware die directe 40
Besteuerung.dieGruudlagederkaiserlichenSteuer-
politik (Mommsen St.-R. IIS 1094f.) , ohne sie

undenkbar.

Zur Darstellung der Technik des Provincial-

C. sei auf das Fragment aus dem dritten Buch
Ulpians de censibus Dig. L 15, 4 verwiesen: forma
censuali caretur, ut agri sic in censum refe-

rantur : nomen fundi cuiusque, et in qua ciritate

et in quo pago sit, et quos duos vicinos yiroxi-

mos habcat; et urvum, quod in decern annos 50
proximos satum erit. quot iugerum sit; vinea,
quot vites Itabeat ; olirae, quot iugerum et quot
arbores habeant; prat um, quod intra decern

annos proximos section erit. quot iugerum; pas-
cua, quot iugerum esse vidcantur; item silvae
caducae; omnia ipse, qui defert, aestimet; . .in

sere is deferendis obserrandum est, ut et nationes

eornm et aetates et officia et artificia specialiter

deferanfur; . . si quis inquilinum rel colo-
n u m non fucrit professus, rincidis eensualibus 60
tenetur. quae post censum edition nata ant postea
quaesita sint , intra finem operis eonsummati
profession ibtis edi possunt. Die zweite Haupt-
stelle. Rcimische Feldmesser p. 205 (Hygin), be-

handelt soli aestimutionem: certa enim pretia

agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi,
orri seeundi

,
prati , silcae glandiferae, silrae

vulgaris pascuae; . . horum aestimio ne qua usur-

Pauly-Wiasowa III

patio per falsas professions fiat, adhibenda est

mensuris diligentia. Vgl. Mommsen Rfim. St.-

R. 113 1091ff. und Humbert bei Daremberg-
Saglio I 1006ff. Die den C. leitenden Beamten
behandclt Job. Ung'ei' De censibus piovineiamm
Romanorum, Leipziger Studien X 1887, 1—75.
Eine den ganzen Stoff, insbesondere auch die

formae der Provinzen (fiir diese liegen einige Vor-
arbeiten bei Kubitschek Imp. Rom. trib. di-

scriptum 1889 und bei Cuntz in den beiden
Untersuchungen iiber Agrippa und Augustus 1888
und 1890 vor) umfassende Monographie ware sehr

wiinschenswert.

C. Municipalcensus. Oben S. 1906 und
1915 ist bereits bemerkt worden, dass die Rcimer
Form und Normen ihres C. , soweit wir sehen,

zum erstenmal jenen zwolf latinischen Colonien
im J. 204 aufdrangen, die die iibergrosse Kriegs-

last weiter zu tragen sich eben geweigert hatten

;

auch ist die weitere Beeinflussung der Schat-

zungsarbeiten in anderen Municipien und Bundes-
stadten dort betont worden. Endlich ist auch
schon auf die Bestimmung des Mustergesetzes
fiir alle Gemeindestatute der Kaiserzeit hinge-

wiesen worden , der Lex Iulia municipalis , die

vermutlich in Portbildung der durch die Lex Iulia

vom J. 90 v. Chr. getroffenen Bestimmungen ver-

ordnete: quern municipia eoloniae praefecturae
c(ivium) R(omanorum) in Italia sunt erunt, quei

in eis municipieis colcmieis praefecturcis ma-
g(istratuni) maximamve potestatem ibei habebit
turn, cum censor aliusre quis mag(istratus) Ro-
mae populi censum aget, is diebus LX proxumeis,
quibus sciet Romae censum. populi agi, omnium
municipum colonorum suorum queique eius prae-

fecturae erunt, q(uei) c(ives) Rfomanei) erunt,

censum agito (Z. 142rT.), und eosque libros per le-

gatos . . ad eos, quei Romae censum agent, mittito

(Z. 1501). Es sei dem noch hinzugefugt, dass,

wo keine eemores functionierten , die jeweiligen

hochsten Beamten in jedem fiinften Jahre, fur

das theoretisch die Wiederkehr des C. damals
angeordnet oder vermutet wurde, als quinqmn-
nales censoria potestate oder schlechthin als quin-

quennales (s. d.) die Schatzungsgeschafte, die

lectio senatus und die Ordnung des Gemeinde-
budgets durch zufiihren beauftragt wurden, und
dass die ubrigen Geschafte der romischen Censur
in die Competenz der standigen obersten Ge-
meindemagistratur gelegt erscheinen. Mar-
quardts Annahme. dass, wo censores sich bis

in die Kaiserzeit erhielten, ,hier nur der Titel

geblieben, die Censur aber mit dem Hviratus
verbunden worden sein' diirfte (St.-V. in 160,

13), bedarf sehr der Bestatigung. Die Freiheit

der Gemeinde bei Durchfiihrang des C. wurde
durch die Ernennung kaiserlicher Specialcommis-
sare, der correctores (b'loon'wzai) und curatores
(/.oyiorai), s. d., allmahlich eingeengt und end-

lich vernichtet.

D. Census als Standesqualification in

der Kaiserzeit. Noch gegen Ende der republi-

canischen Zeit ist der Grundsatz, dass fiir die

senatorischen Magistrate und iiberhaupt fiir die

Senatsmitglieder auch die Feststellung einer Mi-
nimalgrenze des Vwmo'gens und die daran sich

kniipfende Voraussetzung einer relativen wirt-

schaftlichen Unabhangigkeit eine unentbehrliche
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Qualificationsbedingung sei , nicht aufgestellt wor-
den, wenn auch dieser Forderung gesellschaftlicher

und wirtschaftlicher Unablmngigkeit damals be-

reits deutlich vorgearbeitet wurde, so durch das

tribnnieische Ge?etz des P. Sulpieius Rufus 88
v. Chr., firjSsva ovyxinzixov vtxsq diayiltag Soay-
/.iag ofpdleiv, Plut. Sulla 8. Dazu gelangte erst

Augustus bei der Neuordnung des Staatswesens.
Den Senatoren-C. {curia pauperibus elausa est;

dat census honores Ovid, amor. Ill 8, 55) hat 10
Augustus auf Scxa /uvgiddsg, namlich Denare, also

400000 Sesterzen, fixiert, Dio LIY 17, 3. 26, 3.

Diesen C. keniit Sueton nicht; vielmehr sagt er

Aug. 41 : senatorwm eensum ampliavit ac pro
octingentorum milium summa duodecies sestertio

taxavit supplevitque non habentibus; nun ist

ja, da der Ausdruck eensum ampliavit nur dann'
correct sein kann, wenn jene 800 000 Sesterzen
nicht mehr das erstgewahlte Minimum bezeich-
neten, die Angabe Dios mit der Suetons allenfalls 20
zu vereinigen. Allein der zweite Satz Suetons,

1 200 000 Sesterzen, wird von Dio nicht bestatigt,

da er fortfahrt ejieixa. y.al eg jisvxe xat el'xoat /iv-

giddag, also 1000000 Sesterzen, avzo (to §ov-
fovxixov xiunfia) xgor/yayr:. Zwischen diesen beiden
HSchstsatzen zu vermitteln, etwa durch die An-
nahme, dass Sueton correct erzahle, zu Dios Zeit

aber oder eher frtiher bereits eine Ermassigung
des Senatoren-G. eingetreten sei , erscheint un-
mOglich, da die von Marquardt in Beckers 30
Handbuch II 3, 220 zusammengetragenen Bei-

spiele der Schenkung von einer Million, ran den
Beschenkten fiir den Senatorenstand zu qualifi-

cieren, zum Teil der nachaugusteischen Zeit an-

gehoren, und man gerade nur zu der allzu kiinst-

lichen und auch sonst unwahrscheinlichen Annahme
greifen miisste, dass um die Wende des 1. Jhdts.
eine voriibergehende und von Sueton irrig dem
Augustus zugeschriebene ErhOhung des C. auf

1 200 000 Sesterzen erfolgt sei. Eine bestimmte 40
Form der Anlage und Sicherung dieses Capitals
wird durch Traian verordnet, der patrimonii ter-

tiam partem conferre iussit in ea quae solo con-
tinerentur (also in Grundbesitz) , deforme arbi-
tratus, ut erat, honorem petituros urban Italiam-
que non pro patriot, sed pro hospitio aid sta-

bulo qr.ia.si peregrinantes habere (Plin. epist. VI
19), und Marcus Traiam'que praec-epta vereeunde
consuluit; leges etiarn addidit, . . utque senatores
peregrini quartam partem in Italia possiderent 50
(Hist. Aug. Marcus 11, 8). Im Ubrigen vgl.

Mommsen St.-E. Is 498f. Ill 898f. Marquardt
a. O. 218ff.

Fiir die Eitter war schon durch den Aufbau
der Classenordnung cin C. vorgeschrieben , uber
den unter C 1 a s s i s und E qu i t e s gehandelt werden
soil. Hier sei bios fur jene Zeit, in der die

Classenordnung und die Institution der Bitter-

centurien fast nur noch eine formelle Existenz
fuhrten, erwiihnt, dass bereits das Gesetz des Eos- 60
cius Otho 68 v. Chr. iussit eos, qui quadringen-
torum sestertiorum habent reditus (vielmehr: Ver-
mSgen), in numero equitum esse, Sehol. Iuven.
Ill 155. Denselben Satz kennt die Verfiigung
voni J. 23 n. Chr. bei Plin. n. h. XXXIII 32,

kennen Martial IT 67. V 23. 25. 38. Plin. epist.

I 19, 2 u. a. Vgl. Mommsen St.-E. Ill 499.
Daher ist fiir die Mitglieder der aus equites equo

publico zusammengesetzten drei ersten und vor-

nehmeren Geschwornendecurien auch index
quadringenarius (OIL IX 2600. X 5197. 7507.
Mommsen III 536, 4) verwendet worden.

Wie in Rom fur die Scnatorcn, so crschien

fiir die Stadtrate der Municipien und Colo-
nien der VermSgensnachweis unbedingt nOtig.

Fur Comum gait zur Zeit des iiingeren Plinius

(epist. I 19, 2 esse autem tibi centum milium
eensum satis indicat, quod a/pud nos decurio es)

die Summe von 100 000 Sesterzen als Minimum.
Marquardt St.-V. 12 180, 4 ist der Ansicht, dass

die gleiche Summe bei Catull 23, 27 und bei Petron
44 von derselben Sache zu verstehen seien, diese

Summe also in grOsseren Landstadten tiblich ge-

wesen sei. Es ist selbstverst&ndlich, wenn auch
Zeugnisse noch fehlen , dass in Stadten von ver-

schiedenem Eeichtum auch die C.-Forderungen
fiir die Decurionen verschieden abgestuft wurden.

[Kubitschek.]

Centa (Klvxa), schlecht beglaubigte Lesung
bei Ptol. IV 1, 14 fiir Bivxa, s. Bent a.

[Dessau.]

Centenaria columna heisst die sog. Antonins-
saule auf der Piazza Colonna in Bom, CIL VI
1585 b (Z. 19 procurator columnae divi Marei,
Z. 12 procurator columnae centenarian divi Marei,
Z. 31 columna c), da ihre H(She (gleich der der

Traianssaule) 100 Fuss betragen soil. Werden
die durch die Messung Calderinis gewonnenen
Zahlen zu Grunde gelegt, so miissen die Masse von

. Schaft 26,494 m.,

Kapitiil 1,522 m.
und Postament der Statue 1,835 m.

zusammen 29,851 in.

vereinigt werden, um diese Hohe zu gewinnen.
Wenn die Eegionsbeschreibung anders rechnet
und diese columnam coclidem auf pedes CLXXV
semissem schatzt, so ist auch diese Zahl nicht

schlechthin zu verwerfen, sondern zuniichst die

Basis der Saule mit 12,1 m. einzurechnen und
der Best fiir die Statue in Anspruch zu nehinen.
Vgl. Jordan Topographie II 190. [Kubitschek.]

Centenarienses, Bewohner einer Ortsehaft

in Numidien, die als Bischofssitz im J. 411 und
im J. 484 erwiihnt wird (coll. Carth. c. 133. bei

Mansi Act. concil. IV 115 = Migne XI 1308.
Not. Xumid, nr. 39 , in Hal m s Victor Vitensis

p. 65). S. auch ad Centenarium. [Dessau.]

Centenarii. 1) Centenarius istein von einem
Gehalt jahrlicher 100 000 Sesterzen (ahnlich wie
sexagenarius, ducenarius, trecenarius, s. d.) ab-
geleitetes Eangpraedicat eines ritterlichen Be-
amten , seit etwa hadrianischer Zeit mitunter ge-

radezu titular gebraucht; y.al rot; ye kmrQonoi;
y.al avTo to tov a^i<i>fiaroe ovoiio. d^o rov aoidfiov
zcov Sioofievcor avrotg jroijudrcov xoogyiyveTai Dio
LIII 15, 5.

.
Bezeugt ist diese Gehaltsstufe

1) furgewisseProcuraturen: CIL III 1919 proc.
centenario provinciac Lifburniae cum iure] gladi.
VI 1624 = Dessau 1433 proc. Alex(andreae)
Pelusi Pffuiri?] oder p[injlaciae]?] ad si c. VIII
11174 procuratori centenario regionis Hadri-
metinae, vgl. Orelli-Henzen 6931 centenaria

m

procuration. pro(i:ineiaej Hadrimetinae. X 6569
proc. aquar(um) e, hier im griechischen Text
(smTQOJtevoavu vddroiv) nicht mitiibersetzt; ferner

wird in der Passio Montani (259 n. Chi-

.) der

procurator, qui defuncti proconsulis parte ad-

ministrdbat, als o. bezeichnet;

2) fiir einen praeffectusj vehiculforum) ad hs.

Z CIL X 7580;

3) fiir einen Beisitzer des kaiserlichen consi-

lium: CIL X6662 centenario eonsiliarioAug(usti),

so wahrscheinlich richtiger zu verbinden als X
p. 1120 (praef. vehie. cent.) geschehen ist. Lit-

teiatur : O. Hirschfeld Untersuchungen zur rOm.

Verwaltungsgeschichte I 258ff. (ebd. 263 ein Ver-

snch, auch jene Amter aufzuzahlen, fiir die die

Eangstufe eines c. mit Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden darf). Mommsen St.-E. I 302ff.

II 990. 1031. Ill 564. Dieser Titel hat wie du-
cenarius und sexagenarius auch die Sesterzen-

rechnung uberdauert und ist nicht bios noch fiir

die rationales aus der Zeit Constantins d. Gr.

nachweisbar (Cod. Theod. VHI 10, 1. XI 1, 2.

7. 1, alle vom J. 315; VIII 4, 3 und XII 1, 5

vom J. 317, vgl. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.

1893, 428f.), sondern geht als Zwischenstufe zwi-

schen dem ducenarius und dem biarckus auch

auf das Institut der agentes in rebus uber (o.

Bel I S. 777, 20 und CIL HI 8712) und scheint

sich wenigstens in einem Falle, beim centenarius

Portus (Not. dign. occ. IV 16) aus dem procu-
rator) portus utriusqfue) ad [ss c] CIL VI 1624
{dazu Hirschfeld Untersuchungen I 142, 1) er-

halten zu haben. Da nach Analogie der schola

agentium in rebus auch andere numeri un&seholae
eingerichtet sind, begegnet uns dann auch ein

(. numeri braehiatorum CIL V 8740, ein c. nfum.J
Eborum ausilium p(a)l(atin.) 8745, ein c. de

equitum eomitis seni(ores) sagitftarii) 8758, ein

«. ex fabfrica) sag(ittariorum) Not. degli scavi

1890 p. 172, ein c. de numerum equiifwm) ca-

tafractariorum ebd. p. 343 ; vgl. auch Hieronymus
adv. Iohannem Hierosol. 19; ferner ein cent, stabuli

d(o)m(inici) CIL V 374, ein c. ex off(icio) prae-

fecti Illir(ici) Dac(iae) ripfensis) 8771, Und das

kaiserliche Rescript vom J. 534 im Cod. lust.

1 27, 2 nimmt fiir die officia der Statthalter der

Tripolitana (22), der Byzacena (25), der Numidia
(28), der Mauretania (31) und von Sardinien (34)

ie 6 c. in Aussicht; e. in anderen officia z. B.

Cod. Theod. VI 30, 7—9 (aus J. 384f.) und Nov.

Theod. 21 (aus J. 441); ohne Angabe der Ver-

bandsangehorigkeit erscheinen, weil diese durch

den Aufstellungsort gegeben zu sein schien, ein

xerttjrdoios bei Le Bas in 2405 = CIG 4582
und III 2485.

2) Ein officium privatum'} so Mommsen
CIL X p. 1199 (zu nr. 6129).

3) Besitzer eines Vermogens von 100000 Se-

sterzen, s. Libert us centenarius, wozu
M omm s e n sehr scharfsinnig, aber kaum mit Eecht,

die Inschrift CIL X 6122 gezogen hat.

[Kubitschek.]

Centenarii equi sind Eennpferde , die min-

<lestens 100 Siege davongetragen haben, so z. B.

die Gruter 338, 5 genannten Aquilo und Hir-

pinus, von denen jener 130 mal, dieser 114 mal
als erster durchs Ziel gegangen ist. Der be-

ruhmte Wagenlenker Diocles hat 9 Pferde zu

Centenariern gemacht (equos centenaries fecit

X. Villi). CIL VI 10048 Z. 11. Friedlander
S. G. lie 513. S. Ducenariiequi. [Pollack.]

Centenarium. 1) Das Wort c. erscheint

wiederholt in Inschriften des westlichen Numidien
und des ostlichen Mauretanien, CIL VIII 8713
centenarium Solis a solo eonstruxit et dedicavit.

9010 Cviiteihdt'iu>n a futidiotittuo fteU et dtuicuvil.

Ephem. epigr. V 932 centenarium Aquafrigida
restituit atque ad meliorem faciem reformavit,

alle drei aus der Zeit Diocletians und Constantins
d. Gr. ; vielleicht sind auch die in der Tab. Peut.

10 verzeichneten Stationen ad centenarium (s. d.) aus
dieser Gegend hieher zu beziehen. Indes ist eine

Deutung von e. bisher nicht gelungen, und die

Erklarungsversuche Kiiblers Archiv fur lat. Lex.

1893, 185 (Analogie zu exazdfijisdog) und Eug-
gieros Dizion. epigr. II 178 (um den Preis von
100 Goldpfunden erbaut) befriedigen nicht.

2) Centenarium im spateren Geldwesen.
Nach den Glossae nomicae bei Hultsch Script,

metrol. I 307, 13 vouioixdxcov sioaoxijg, Dem
20. entspricht es, dass der Bischof Procopius von Gaza

im J. 401 von der Kaiserin Eudoxia zum Bau
einer Kirche in seinem Bistum 8vo xsvxvvdgia

erhielt (Diakon Marcus im Leben Prokops c. 53),

was nach dem Zusammenhange als eine sehr be-

deutende Geldsumme angesehen werden muss.
Andererseits werden c. schlechthin mit dem So-

lidus geglichen (Johannes Moschos 3077 D einmal
als xQvaliov Sr/vdgia xgla, ein andermal als xgia

HEvxrjrdoia bezeichnet), und iiberhaupt auch sonst,

30 z. B. bei Constantinus Porph. 471, 11. 473, 2

durch die Art Hirer Zusammenstellung mit den
aus Silber gepragten fuhaQrjoia dem Golde zu-

gewiesen. Eine Ubersicht fiber die dafiir verfiig-

bare Litteratur fehlt vorlaufig. [Kubitschek.]

ad Centenarium. 1) S. ad Centuriones.
2) In Africa , Provinz Numidien (Tab. Peut.

II 5 Mill.), Station an der Strasse von Lambaesis
nach Zarai, 15Millien von Diana, 10 von Lamaba,
vermutungsweise mit Hr. Tassa oder Kasr Scheddi

40 oder Hr. Unm el-Tiur identificiert . s. T i s s o t

Geogr. comp. II 485. 504.

3) Tab. Peut. IV 1 Mill. Geogr. Rav. Ill 6

p. 149 Centenarias ;
im Ostlichen Numidien, Sta-

tion 12 Millien ostwarts von Tigisis (= A'in el-

Bordj) und ebensoviel westwarts von Gadiaufala

(=Ksar Sbai). [Joh. Schmidt.]

Centenarius Imrgus, ein unter dem Dux
provinciae Valeriae stehendes Castell, Not. dign.

Occ. XXXIH 62 : tribunus cohortis, ad burgum
50 Centenarium. [Patsch.]

Centenarius portus erscheint in der Not.

dign. (Occ. IV 16) als Unterbeamter des Praefectus

urbis Bomae. Sein Titel zeigt, dass er zum
Eitterstande gehOrte und innerhalb desselben den

Bang eines C. besass; sonst ist iiber ihn nichts

bekannt. Doch findet sich bei Cassiod. var. VII 9

das Anstellungsdecret eines comes portus, der sich

zu dem C. jedenfalls ganz ebenso verhalt, wie der

tribunus rerum niteniium zu dem centurio rerum
6&nitentium (s. Centurio Nr. 4). Es handelt sich

eben um eine einfache Rangerhohung, die den Titel

des Amtes zwar iindert, aber sonst darauf keinen

Einfiuss iibt. Dass schon vor 370 ein comes por-

tuum genannt wird (CIL X 6441), widerspricht

dem nicht, da manche Teile der Notitia dignitatum

in eine noch fruhere Zeit zuriickgehen und dies

auch mit dem Kapitel, das den Praefectus urbi

behandelt, ebenso sein kann. Nach Cassiodor (a.
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0.) beaufsichtigt der emnes partus im Hafen
die ankommenden Schiflfe, namentlich diejenigen,

welche Getreide nach Rom ffihren, und empfangt

von den Kapitanen Sporteln in der Form frei-

williger Gesehenkc. Yon dcm cicarius partus,

der spater im Hafen die Polizeigewalt ausfibt

(Cassiod. var. VII 23), ist er verschieden. G. Kra-
kauer Das Verpflegungswesen der Stadt Rom in

der apateren Kaiserzeit, Berlin 1874, 34. Momm-

Praetor bezeichneu und den Eindruck erwecken,
er hatte die Strasse nach Rom versperren wollen.

Das ist ausdrficklieh gesagt bei App. Hann. 9,

vgl. 10, von dessen Darstellung wesentlich nur
die Oitsangabe und die Sciiilueruug de» Kampfe*
(Hann. 11, vgl. 17) zu verwerten sind (vgl. Nr. 2).

Der Wahrheit am nachsten kommt demnach Liv.

XXII 8, 1, bei dem der polybianische Bericht
in verstandiger "Weise aus dem anderen erganzt

sen Neues Archiv d. Gesellsch. f. iiltere deutsche 10 ist; nur wird hier C, den die Fasten nicht als

Geschichtskunde XIV 492. [Seeck.]

Centenionalis, ein ganz kleines Kupfermunz-
chen mit sehr geringer Silberbeimischung, das zu-

erst im J. 356 erwahnt wird (Cod. Theod. IX 23,

1 § 3), aber wahrscheinlich schon von Diocletian

seinen Namen erhielt, weil je hundert (centeni)

davon seinem silbernen Miliarense gleichgelten

sollten (Seeck Ztschr. f. Numism. XVII 58). Da-
nach war es l/

2 Denar = '/4 Follis = i/
40 Pfund

Praetor kannten, wenigstens zum Propraetor ge-

macht, womit sieh nichts anfangen lasst (Momm-
sen Staatsr. I 681, 4). Neuerdings hat Jung
(Wiener Stud. XVIII 99—115) die ganze Frage
eingehend behandelt und sch&rfer, als hier ge-

schehen , die zwei verschiedenen Versionen , die

schon die Zeitgenossen von dem Ereignis gaben,
auseinander gehalten. Sein Ergebnis ist, dass-

Appians Darstellung fiir uns massgebend sein

Eupfer (Seeck 84), was nach der Normierung 20 musste , was sich nur unter der Voraussetzung-
des Preisedictes Viooooo Pfund Gold oder 0,91 Pfen-

nig unseres Geldes entsprach. Doeh durch das

starke Schwanken des Goldcurses ist es anfangs

etwas in seinem Wert gesunken, spater aber bis

fast auf das Doppelte gestiegen. Es gait namlich:

im J. 303 '/i 20000 ptd - Gold = 0,76 Pf. (Seeck 63)

,
Solidus = 1,3 Pf. (Cod. Theod. XI

21,2.Seeck79)
= 1,41 , (Nov. Valent. 14

396 i/iooo

445 Vsoo

527 1/840

538 Vsoo

annehmen lasst, dass zwei Manner desselben Na-
mens, der sonst nie vorkommt, zu derselben Zeit

eine Rolle gespielt haben.

2) M. Centenius Paenula, insigmis inter primi
pili eentariones et magnitudine corporis et animo,

perfunctus militia erbot sich 542 = 212,
etwas Grosses gegen Hannibal zu leisten, erhielt

8000 Mann, sammelte unterwegs noch mehr Frei-

willige, traf ill Lucanien mit Hannibal zusannnen,

.

Seeck'
1
'"^'

1

^^ ^ wur(^e im Treffen getotet, worauf seine Truppen

= 1 51 (Prokou h a 25
nicht standhielten (Liv._XXV 19, 9—17, daraus

, 558 l/
7!20

Oros. IV 16, 16). .
Die Erzahlung hat nicht nur

eine grosse innere Unwahrscheinlichkeit, soudem
erregt noch mehr Verdacht, weil sie in der Haupt-
sache bei Appians Bericht fiber den Vorhevgehen-
den wiederkehrt; C, dem nur Appian bios den
Gentilnamen giebt, sei ein angesehener Privat-

mann gewesen. sein Heer 8000 Mann stark, zu-

sammengesetzt aus Freiwilligen. [Miinzer.]

Centesima, eine l%Steuer. 1) Centesima
rerum venalium, eine l°/ Auctionssteuer; e.

rerum venalium, post bella civilia, institutam, de-

precante populo. cdixit Tiberius militare aera-
rium (seit 6 n. Chr.. vgl. Mommsen Res gestae D.
Aug. 67f.) eo subsidio niti; simul imparem oneri
rem publicom , nisi vieesimo militiae anno vete-

r/tni dimitterentur, Tac. ann. I 78. Im J. 17 hat
Tiberius nach der Annexion Kappadokiens, fructi-

bits eius levari posse centesimae vectigal pro-
miniu.s am trasimenischen See; sein Unterfeldherr 50 fessus , dem Drangen der effentlichen Meinung

Seeck 84)

^ 1,58 „
(Cod. lust. X 29.

Seeck 80)

= 1,76 „
(Prokop. a. O.).

Im J. 395 wurde die Pragung alles grOsseren
Kupfergeldes eingestellt und sein Umlauf verboten,

so dass der C. zur einzigen Klehmmnze wurde,
Cod. Theod. IX 23, 2. Bei Cohen Medailles 40
impe'riales findet man die C. mit der Bezeichnung
P. B. Q. = petit bronze quinaire beschrieben.

[Seeck.]

Centenius. 1) C. Centenius. Im J. 537 = 217
beabsichtigte der Consul Cn. Servilius, der bei Ari-

minum stand, seinem Collegen C. Flaminius nach
Etrurien zu Hiilfe zu eilen, und sandte C. mit
der Cavallerie, 4000 Mann stark, voraus. Han-
nibal schlug, noch ehe dieser ankam, den Fla-

Maharbal mit den leichten Truppen schnitt dem
C. den Ruckweg auf der Via Flaminia ab und
liess ihm nur die eine Moglichkeit, in ostlicher

Richtung durch das Gebirge die adriatische Kfiste

zu erreichen, um wieder zu der Hauptannee sto.-sen

zu kOnnen. Der Plan erwies sich als unausfuhrbar
fiir Reiterei; C. suchte am See von Plestia in

Umbrien eine gut zu verteidigende Stellung ein-

zunehmen, wurde aber von der Cbermacht um-

nachgegeben und zunachst die c. auf die Halfte

herabgesetzt. also in eine ducentesima (s. d.j ver-

wandelt. Tac. ann. II 42 (Cass. Dio LVHI 16, 2
stellt das Verhaltnis der Steuersatze irrigerweise

umgekehrt). Caligula hat sie, so lange ihn der
reiehe Xachlass Tibers aller Steuersorgen iiber-

hob (aber wohl nur fur Italien) ganz aufgehoben
(Suet. Calig. 16 dueentesimam auctionum Italiae

remisit; vgl. Cass. Dio LIX 9, 6); die Miinzen,
gangen, seine Soldaten zum Teil niedergehauen, 60 die diese Verordnung feiern (Cohen 12 237 nr. 5
zum Teil am folgenden Tage zur Ergebung ge-
zwungen. Diesen Thatbestand hat X i s s e n (Rh.
Mus. XX 224—230j aus der verworrenen Uber-
lieferung als richtig festgestellt. Polyb. Ill 86,
3—5 giebt den besten Bericht bis zur Absendung
Maharbals; von hier an ist er kurz und ungenau;
dagegen fehlt gerade der erste Teil bei Xep.
Hann. 4, 3 und Zon. VIII 25, die den C. als

7), fallen in die J. 39 und 40; doch kann Dios
Datierung ins J. 38 ganz richtig sein. Diese
sehr gewOhnlichen Miinzen tragen im Feld der
Hauptseite das Bild des Freiheitshutes zwischen
S C. auf der Ruckseite die Abkiirzung RCC =
remissa ducentesima. Eckhel D.X. VI 224.

Humbert bei Daremberg et Saglio I 1012f.,

wo auch die altere Litteratur. Ruggiero Diz.
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II 180. tTber die Frage, ob und in welcher Hohe
die e. rerum venalium seit Nero wieder in Italien

aufgelebt ist (Mommsen Herm. XII 113) s. Vec-
tiiral rerum vennlinm und oben Leist Bd. II

S.^2272.

2) Centesima {centesimae Bucheler CIL
II p. 801) argentariae stipulationis. So
nennt die lex metalli Vipaseensis CIL II 5181
die Versteigerungstaxe: Z. Iff. conductor eafrum
venditionum

,
quae per auotiojnem intra fines

metalli Vipaseensis fient, exceptis lis, quas pro-
curator) metallorum iufssu impferatorisj faeiet,

ecrttesimam a venditojre accipito u. s. f. Vgl.

Ruggiero Diz. 1660. LeistobenBd.II S. 2271.

Hiibner CIL II p. 795f. [Kubitschek.]

ad Centesimum, Station der Via Salaria,

unweit Asculum Picenum (Itin. Ant. 307), noch
ietzt Centesimo bei Trisungi. Paci Bull. d. Inst.

1867, 156. CIL IX 5951. 5952. [Hfllsen.]

Cento. 1) Flickpoem {cento, griech. xivrocov, z.

~Si.'OnnooxivxQUiv, Litteratur: A. Corp. poes. epic,

ludib. ed. Brandt et Wa cbsmuth 1885. 1888.

Kaibel Epigrammata gr. 649. 998f. 1009 adn.

Anth. Pal. IX 381f. Homerici centones ed. Aldus,
Ven. 1541. 1554; ed. H. Stephanas, Par. 1578.
Chapelet in den Poet. Gr. Christian., Par. 1609.
Teucher Lips. 1793. Centones Vergiliani u. a. in

der Anthol. ed.BurmannI14. 112. 147,ed.Riese
7-18.686.719. BaehrensPLMIVM. 189. 191ff.

B. Lilius Gvraldus Poet. hist. I (1696) 47f.

Fabricius Bibl. Gr. I 551 Harl. II cap. 2 § 22;
Bibl. lat. I 38"Ern. L. Miiller De re metr.2
585f. Teuffel- Schwab e § 26, 2. B. Borgen
De centonibus Horn, et Vergil., Kopenhagen 1828.
F. Hasenbalg De centon. Vergil., Putbus 1846.

D. Comparetti Virgilio nel' Medio evo I2 (1896)
7 Iff. Bursian S.-Ber. Akad. Munch. 1878 II

24ff. Baehrens Rh. Mus. XXXI 92. O. Dele-
pierre Tableau de la litte'rature du centon chez

les anciens et les modernes, Londres 1874f. (der

erste Teil stark dilettantiscb).

I. Terminologie. Zeugnisse, 1) Auson.
praef. cent. nupt. p. 140 Schk. : eentonem vocant
qui primi liae eoneinnatione luserunt. Solae

memoriae negotium sparsa colligere et integrare

hieerata . . . Variis de loci's sensibusque di-

rersis quaedam carminis strttctura solidatur,

in unum [versum] ut coeant aut eaesi (rcrsits)

<]ho aut wins et sequens {mediits) (suppl. Th.

Mommsen) cum medio, nam duos iunctim lo-

crire inephtm est et tres ttna serie meiae nugae.

Diffinditur autem per caesuras onnies quas
recipit versus heroicus , contenire ut possit

out penthemimeris cum reliquo anapaestico aut
trochaice cum posferiore segmento aut septem
soiiipedes cum anapaestico chorico aut {tres

semipedes et) post daetyhim atqite semipedem
quidquid restat hexa metro. — 2) Hieronym.
epist. 103, 7: leginiits Homerocentones et Yir-

f/ilioce»tones. — 3) Isidor. orig. I 38, 25: cen-

tones apud grammaticos rocari solent. qui de
r-arminibus Homeri vel Vergil ii ad propria
opera more centonario in unum sarciuntur

corpus ad facidtatem cuiusque materiae. —
4) Eustath. II. XXIII 419 p. 1308, 60: toiov-

tov be y.srroov Tiaooirviiov y.ai oi y.srrocores ot rs

oa^Touevoi y.ai oi yoar/ oneroi . hi de y.al id iy-

zerroiZttv s.T( q-vToir, ha ojonto iyxeyTQi&ir earl

to . . . eufldlXeiv ipvTtij ztri xkadioxov alloiov tpv-

zov, ovrco stai y.svtQiav gajirog fxiv , cojieq ihaavel

jzaoaxevzovvTai biaepOQOi XQoai vepaofiaxcov ,
yqanxoq

ds, q> CTaoari&ei'Tai toiovtov naQO.y.sri:)ii';'.To; bty.rjv

/.isqw 3ioi)]ftdTO)v nal axiyjov aU.o&ev ciiJ.a ,
SjzoTa

xal xa ivxevdsv xlrjdevxa S/,irjg6y.evxoa, xovxeaxiv

oi 'Ofir/Qixoi feevzgcoveg , olg ouoiog yiroix ar nal

sxsgcov Tiainxwv , ijdrj 8e xov y.al ex zit^o/.oyimv,

StioTol oxaxp&rjoovTai eivai oi p.n yEvvoyxegl^) Qn-
10 zoQelag olneiag aVS mg sitxeXv AoyoovV.EHtddat

orrsg xai 8i olov ojiEQjxoloyovvxsg iv eyxeo/iioig. —
Ahnlich 5) Eustath. zu II. XVII 156 p. 1099, 51:

ovzco . . . rijv &r)[ir)yooiav tori D.avy.ov 6 jioinxrjg

y.faxQcovog dixnv otio Evvoimr a"/.la-rov Qrjdeiowv

avyeopayjE , xata xa voxeqov .. . 6/j.tjgoxEvxQa. —
6) Anthol. Pal. I 119 Inser. : vjiod-Eoig {zcov Tla-

zQiitiov} 'Oungoy.erxooDv (so nach Stadtmiiller,
zu 'OjjiriQoy.EvxQov; aber die Ubersehriften zu

Anth. Pal. IX 381. 382 haben auch die Form
20'Oiirioo?eivxgwv alsXom.): Bljilog Uatgiieiov -&eov-

dsog agt]Ti]Qog, / Sg fiiya sgyov EQei-ev, '0/^tngsitjg

dxi) jiifiXov j y.vhai.ifiav etzeojv ZEvlgag eqixi/iov

aoidijv, j Jigt]i;ias AyyiV.ovaar avix^xow -d-soto. —
7) Suid. s. xsviqwv: 6 eh roXkom avveQoa/LiiLisvog.

etieI xoiavza xoig vnot,vyioig avgganxovzEg y.aX.ovot

KhxQwvag [= 7^ Schol. Arist. Nub. 450 yJrxQwv
be ioxi to ijitoaoao/iiEvov xoig 6'voig ex jxoXXoiv xai

8ia(poga>v ovggarpEV oaxxicov y.xX.] • eboavzeog xai

Xoyovg by. diaqpogcov avt'stX.ey/LiEvovg xai i'va oho-

30 iiov ajiagzi^ovzag , old saxi xa 'Ofivgdxsvxga. —
8) Etynl. M. p. 503 XEVxgcovsg xvglcog XJyovxai

za ex Siaqpoocov yootcov avvEogapfiEva elg ev " oig

d)fioio)vxai 7ia>g 'O/urjQoxsrzga. — 9) Tzetz. Chil.

VIII 118 (vgl. X 92) in einer Paraphrase von

Hermogenes tieqI Seivox. 30 (vol. Ill p. 436 Walz):

si -Osig 6e axiyov . . iisxazgiipo) xi gijxov, y.olXnaig

l*iv y.ai xdxs, dXXa xai rragq>r)ia 8k . . olov . . xo sig

'Ofingoxevxga grjdhv EV<fVEOxuxa>g oxaifj UavX.ov

eyev xxl.

40 Die Bedeutungsentwicklung bei den Lexiko-

graphen (Zeugnis 3. 7f.) und Eustathios (4) ist

zweifellos zutreffend: nach der aus bunten Flicken

zusammengesetzten Decke oder Harlekinsjacke

(vulgar-griechisch auch xevzmv, xevzcoviov, xevxw-

rdotov, v<rl. Apophth. Patr. Migne Patrol, gr. LXV
792 B. 412 D. Ml. LXXIX 626 A, lateinisch

cento seit Plautus und Cato, mimi centuneuhts

Apul. de mag. 13) wird das aus entlebnten Versen

und Versteilen zusammengesetzte Gedicht benannt.

50 Der Terminus lasst sich, trotz Ausonius Bemer-
kung qui primi (Zeugnis 1), fiber die christliche

Zeit urkundlich nicht hinaus verfolgen ; es ist be-

merkenswert, dass ihn Tertullian fde praescr.haeret.

39) bei der Erwahnung des Hosidius Geta ebenso-

wenig gebraucht, wie der C.-Dichter Areios bei

Kaibel Epigr. 1009. In christlichen Kreisen, wo
die Form durchweg ernstem Zweeke dienen sollte,

ist aber der offenbar scherzhaft gemeinte Name
schwerlich entstanden. Die primi, die Ausonius

60 im Sinne hat, werden wohl hellenistische Zunft-

genossen sein, die einsichtig genug waren, diese

poetische Zwittergattung nicht ernst zu nehmen.
II. Zur Geschichte der Centone. Voraus-

setzung beim Betriebe dieser poetischen Spielerei

ist die vollige Xertrautheit mit einem grossen

Vorbilde , wie Homer oder Virgil , Hesiod oder

Ovid. Ihre erst en Anfange werden wir in den

Kreisen homerischer Aoeden und Rhapsoden zu
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suehen haben. In der That ist es bekannt genug,

dass manche jmigere Partien der griechischen

Epen more eetitonario aus entlehnten Versen und
Versteilen zusammengesetzt sind, wie das schon

bei Eustathios (Zeugms 5) einmal hervorgehoben

wird. Ebenso koirnte bei einem Agon vsio()okfjs

Oder bei dem if vito(ioArjg §ay>a>deiv (Eohde
Kh. Mus. XXXVI 566, ahnlich spater v. Wilamo-
witz Homer. Dnters. 265f.) etwas wie ein epischer

gOtzliche Anhang zu dem C. (des Mavortius?)

de ecclesia PLM IV 214 eumque f abortio [Ma-
vortio Iuretus, kaum richtig, ab auditorio Baeh-
rens, a cortinal] clamaretur ,Maro itrnior' ad
praesens hoe recitavi (lolgen Verse aus A en. XII
32. XI 278; eel. II 70 etc.; das Gedicht hatte

urspriinglich offenbar Prosavorreden und -Einlagen,

wie der C. nuptialis des Ausonius). Ohne paro-

dische Nebenabsicht sind auch die beiden Ho-
C. zu Tage kommen ; vgl. den Homer-Hesiod- 10 merocentones Anth. Pal. IX S81 rig AsavSgov
AgonZ. lOOff. N. und dazu v. Wilamowitz a. 0.

Aber zu selbstandiger kiinstlerischer Wirkung
bringt es dies Spiel erst in dem Augenblicke,
wo es sich mit parodischer Tendenz vereinigt.

tfber die Parodien des Hipponax (s. d.) wissen
wir zu wenig, wenn auch Wachsmuth und
Brandt (Corp. I p. 34) wohl zu gering von ihnen
denken (s. Grusius Adn. zur Anthol. Lyr. p. XXIV).
Die HauptpersOnlichkeit ist fur uns Hegemon

Hal "Hqg> und 382 6 izqcotos 'H%ovg axovoag,

ebenso die meisten Virgilcentone, als deren Vor-

laufer Teuffel-Schwabe § 231, 3 die Ciris

ansieht, so die mit den angefiihrten Stucken der

Anthol. Pal. eng verwandten Gedichte uber Nar-

cissus, Hippodamia, Hercules, Procne, Europa u.s.w.

PLM IV 19711. Als Centonendichter zu nennen
sind Hosidius Geta, der gar eine Tragoedie in C-
Formschrieb (Teuffel-Schwabe §370, 5. PLM

(s. d.) von Thasos, zur Zeit des peloponnesischen 20 IV 219), Anicia Proba (oben Bd. I S. 2203 Nr. 38)
Krieges, der das Handwerk eines Rhapsoden mit
dem eines Paroden vertauschte; aus der bei den
Paroemiographen s. zb niq&ixog axilog (Zenob.
Ath. Ill 166 etc.) erhaltenen Anekdote ergiebt sich,

dass er seine Kunst vielfach als Improvisator aus-

iibte, wie der Verfasser des C. de ecclesia (PLM
IV 219 B.) und seine rhapsodischen Vorganger nach
der Darstellung des Homer-Agon. Die Technik des

spatern C. ist allerdings viel gebundener als die der

de falyrica, mundi etc. , Pomponius mit einem
christianisierten Tityrus (Bursian S.-Ber. Akad.
Mlinchen 1878 II 29), Mavortius und Luxorius-

(Teuffel-S.cb.wabe § 476, 3. 477,3); nicht in

diese Reihe gehOrt Sedulius, dem Bahr (in der

1. Aufl.) und die altern Herausgeber den cento de
verbi inearnatione mit Unrecht zugeschriebert

haben (Schenkl Poet, lat. christ. I 615. Bur-
sian a. a. 0.). Fur die christlich-byzantinischeri

Parodie in dieser Friihzeit ; trotz der zahlreichen SO'O/iriQoxevTQa und Verwandtes mag ein Hinweis.

Entlehnungen aus Homer (Brandt a. a. 0. 42f.)

laufen bei Hegemon doch viele ganz selbstandige

Verse und Abschnitte mit unter. Auf derselben

Stufe etwa steht die aus Khapsodenkreisen her-

vorgegangene Batrachomyomachie oder Batracho-
machie. Der Composition eines wirklichen C.

naher kommen gewisse parodische Partien aus

der alten Eomoedie, wie die Pasticcios am Schluss
der Aristophankchen FrOsche 1285ff. ; ebenso

auf die oben erwahnten Monographien geniigen.

"Wenn der G. so in dieser Spatzeit vielfach schul-

meisterlich-pedantisch zu lehrhaften oder er-

baulichen Zwecken verwendet wird, so vergass

man doch auch seine alte parodische Bedeutung
nicht ganz. In diesem Sinne verwendete schon

Petron centonenartig aneinandergereihte Virgil-

reminiscenzen sehr glticklich (c. 132 u. 0.), ebenso
der Verfasser des wirklich geistreichen parodisti-

scheinen die spatern Paroden (Brandt Corp. I)40schen Lehrgedichts de alea (PLM IV 193), das
sich imnier enger an das homerische Urbild an
geschlossen zu haben. — C.-artige Gedichte ohne
parodische Nebenabsichten begegnen uns wieder
in spat hellenistischer Zeit, Dahin gehoren vor
allem einige Inschriften aus Agypten, am be-

quemsten zuganglich bei Kaibel Epigr. Gr. 998f.

(649 gehSrt schwerlieh daher). 1009 (von der Mem-
nonstatue), vgl. die Bemerkungen von Letronne
Rec. Inscr. de l'Egypt. II 347f. Einer von diesen

unter den Virgilcentonen des Salmasianus mit
Recht die erste Stelle einnimmt, und vor allem

Ausonius in seinem Cento nuptialis , s. Bd. II

S. 2570, 8ff. Sicher ist es auch, dass nur die

parodistischen C. einigermassen geniessbar sind.

[Crusius.]

2) Cento (eenti/nculus, centunculum) , wird

zunachst aus Lappen zusammengenaht , die aus

einem abgenutzten Wollstoffe oder Wollkleide
Poeten. Areios (s. Bd. II S. 624 Nr. 7, wo freilich 50 herausgeschnitten werden, in spaterer Zeit mogen
nur eine abgeleitete Quelle angezogen und uber
die Stellung des Mamies nichts beigebraeht ist),

hat es z. B. fertig gebracht, vier Homerverse II.

Xin99; Od.XIX40. XXIV 530. XVI 196 zu einem
sinnreichen Epigramm auf das tonende Memnonbild
zu vereinigen; wichtig ist die Subscription (Epigr.

1009, 5 Kaibel): 'Aoeiov 'O/ttrjoixov noitjzov bs.

Movoeiov dy.ovoavzog. Dieser cchte Centonarius
war also einer rwr zv Movosiq) airovuivow aiehov,

,die gewebten Lappen auseinander gezettelt und
die so gewonnene Wolle ohne jedes Gewebe in

einander gefilzt' worden sein (Maue' Vereine 13).

Im Haushalte armer Leute spielen die aus cen-

times gefertigten Decken eine grosse Rolle , da
sie zur Schonung besserer Kleidungsstticke wahrend
der Arbeit oder zum Schutze gegen Kalte gebraucht
werden (Cato bei Fest. 234 und Varro de r. r.

II 10, 5. 11, 5. 59. 135, 1); arme Leute bereiten

und wir durfeu wohl annehmen, dass die (bei 60 ihr Bett mit eentones (Senec. ep. 80, 8. Macrob.
Ausonius geschilderte) strengere Art des C, wie
andre Technopaegnien, vor allem unter den Dich-
ter-Gelehrten des alesandrinischen Museums aus-

gebildet ist. Nach dem Vorbild solcher 'Ourjotxoi

notfjrai bezeichnet sich dann Q. Glitins Felix als

Vergiliantts poeta (CIL VI 638f.), ein andrer
(CIL X 6271) als Otidianus poeta. Dass diese

Ehrentitel ganz emst gemeint sind, zeigt der er-

sat. I 6, 30); beim Eingang eines Bordells ver-

treten sie die Stelle des velum. Ein Soldat (unus
enoetris) centonem . . . sub galea ferebat (Ammian.
XIX 8. 8 1, Tragtiere erhalten c. als strata (Liv.

VII 14, 7). Durch Diocletians Edict 7, 52 wird

ein centunadum equestrae quoactile album sibe

nigrum librarian trium , d. h. eine 3 Pfund
schwere, weisse oder schwarze Filzdecke fur Pferde,

mit dem Hochstpreis von 100 Denaren bedacht;

7, 53 eine bessere Sorte mit 250 Denaren; im
griechischen Texte wird e. mit af&rj/ua] wieder-

gegeben; vgl. Veget. vet. II 59, 2). Sehr geeignet
ersclieinen e. beim Verhiiten oder beim Loschen von
Branden, da Wolle, besonders wenn sie mit Essig
(Dip. Dig. XXXIII 7, 12, 18) impragniert ist

(Plin. n. h. VIH 192 si addatur acetum; vgl.

Sisenna bei Non. p. 91. Vitruv. X 14), ein sehr

schlechtes Brennmaterial abgiebt. Daher fiihren

die Feuerwehrvereine an vielen Orten den Namen
centonarii (s. d.), daher wird im Kriege besondere
Sorgfalt darauf verwendet, das Holzwerk der Be-
lagerungsbauten durch e. vor Feuer zu schutzen
oder die schiitzenden e. zu beseitigen (Sisenna

a. a. 0. Veget. epit. rei mil. IV 14. 15. 17. 18.

Caes. bell. civ. II 10, 6). Ebenso wurden e. filr

schanzende Soldaten (Caes. bell. civ. Ill 44, 7),

fiir Maschinen und Mauern (Veget. IV 23) ver-

wendet. Litteratur: Maue' Vereine der fabri,

centonarii und dendrophori (Frankfurt a. M. 1886)
llff. Masquelez bei Daremberg und Saglio
I 1013. Blumner Technologie I 199.

[Eubitschek.]

Centobriga (vielleicht ist Contobriga zu schrei-

ben), Stadt in Hispania citerior, im keltiberi-

schen Krieg des Q. Metellus vom J. 611 = 143
v. Chr. in einer aus Livius (epit. LILT) erhaltenen

Erzahlung (Val. Max. V 1, 5) erwahnt, wegen
der Milde des Metellus bei ihrer Belagerung, von
der er abliess, als die Bewohner die Schne des

zu ihm iibergegangenen Bhoetogenes (d. i, Retu-
genus ; die graecisierende Form vielleieht aus Po-
seidonios, dessen ethischer Auffassung die ganze
Erzahlung entspricht) den Sturmbocken aussetzen

wollten, ohne dass der Vater widersprach, worauf
alle(?) iibrigen keltiberischen Stadte ohne Kampf
dem Metellus die Thore effneten. Vgl. Con-
trebia. [Hfibner.]

Centonarius. 1) Fabricant von Lappen-
decken, Petron. 45. Bull. com. 1888, 398 cen-

tonar(ius) a turre Mam ilia (die nach Aquileia

gesetzte Inschrift CIL V 50* eines restiarius

centonarius kann echt sein). In Rom sind auch
die c. zu einem collegium vereinigt, dessen Organi-
sation von der sonst bei Vereinen iiblichen sich

nicht unterscheidet. An der Spitze steht ein

mag(ister) Bull. com. a. a. 0., respective in jedem
fiinften Jahre (die lustra werden gezahlt CIL
VI 7861 1 ein mag. qiiinqfuennalisj (ebd.), der

den decuriones (CIL VI 7863. 7864. 9254) praesi-

diert; das collegium ftihrt eine area (9254) und
hat viatores (7861). Fast alle uns bekannten
Mitglieder dieses C'ollegiums sind Freigelassene

aus der gens Octavia.

•1) In vielen Munieipien wird die Feuerwehr,

vielleicht nicht bios deshalb, weil sie sich zum
Loschen der eentones bediente, als collegium der

c. bezeichnet; sie erscheint dabei in innigster Ver-

bindung mit den fabri und den dendrophori (vgl.

auch das Edict im Cod. Theod. XIV 8, 1 vom
J. 315 in quihuscunque oppidis dendrophori
fuerint, centonarioritm atque fabrorum collegiis

annectantur . quoniain haec corpora frequentia

hominum multiplicari exjiediet); ja dasselbe Col-

legium verbindet gelegentlich 7.\vei dieser Namen
(CIL XI 970 vom J. 190 in templo collegi fabrum
et centonariorum Regiensii'.m), s. Fabri. Vgl.

0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien CVII 1884,
243ff. Maue' Vereine der fabri, cent, und dendr.

(Programm Frankfurt a. M. 1886). Gatti bei

Ruggiero Diz. II 180ff. [Eubitschek.]

(Jentondis. Gottheit, nur bekannt durch die

bei Nizza gefundene Inschrift CIL V 7867 D.
Vesuccius Celer Centondi v. s. [Ihm.]

Centrones s. C e u t r o n e s.

Centullius. 1) C. Centullius Fortunatus,
10 aduleseens clari-ssimus, Sohn des M. Aur(elius)

Dubitatus »(ir) c(larissimus), Enkel des M. Au-
rfelius) Dubitattis v. c. (CIL V 4870 Benacenses),

[Groag.]
"

2) Centullius Valerianus s. Valerianus.
Centum Cellae (KevrovxeAXai Procop. b. G.

II 7), Hafenort an der Kiiste von Siidetrurien,

jetzt Civitavecchia (noch im 17. Jhdt. Cincelle,

Cluver Italia 482), von Traian begrundet (Plin.

ep. VI 31; aber der Tt>atavbg hpfjv, den Ptolem.
20 III 1, 4 zwischen Populonia und Telamon nennt,

wird schwerlieh mit Recht auf C. bezogen), der
hier auch eine spater oft von der kaiserlichen

Familie bewohnte Villa (Fronto ep. Ill 20 p. 56. V
59 p. 92 Nab. Hist. Aug. Comm. 1) hatte. Es wird
genannt als Station der Via Aurelia (Itin. Ant.
291. 300. 301. Tab. Peut. Geogr. Eav. IV 32
p. 267. V 2 p. 335 P. Itin. marit. 498). Eine an-

schauliche Schilderung des amphitheatralischen,

durch ein vorliegendeslnselchen geschiitztenHafens

30 geben Plin. a. a. 0. mid Rutil. Namat. 1 237—248.
Auch militarisch war C. besetzt, wie der unweit
des Hafens entdeckte Begrabnisplatz eines Detache-
ments der classis Misenensis beweist (de Eossi
Bull. d. Inst. 1865, 42. Not. d. scavi 1877, 123.

CIL XI 3520—3542). Reste eines Aquaeducts und
anderer rOmischer Gebaude sind erhalten; ins-

besondere beruhen die Hafenanlagen ganz auf den
antiken (Dennis Cities and cimiteries of Etruria
112 298f.). Im 6. Jhdt. wird es als bevOlkerter

40 und starker Platz erwahnt von Procop. b. Goth.

II 7. Ill 13. 36. IV 37. Agath. I 11; als Bischofs-

sitz im Lib. pontif. Vita Cornelii; Prescription der
synodos Romana im J. 499 in Cassiodor ed. Momm-
sen p. 400 und von Gregor. Magn. dial. IV 55.

S. Ugh e Hi Italia sacra X 55. Zerstort wurde
die Stadt durch die Sarazenen im J. 812. Ge-
legentlich erwahnt noch von Serv. Aen. X 183.

Paulin. Nolan, carm. XXIV 364. Lateinische

Inschriften aus C. CIL XI 3517—3571 a, neue
50 Ausgrabungen Not. d. scavi 1887, 123f. 264f.

(Thermengebande?). [Hiilsen.]

Centum grail us in Rom, Aufgang zum Capitol
an dessen sudwestlicher Spitze , nahe dem tar-

peischen Felsen, Tac. hist. Ill 71. S. Jordan
Topogr. I 2, 130. II 459 und o. S. 1536).

[Hulsen.]

Centuinnondium, Gewichtstuck im Betrage
von 100 romischen Pfund = 32,75 kg. Plaut.

Asin. II 2, 37. Cato de agr. cult. 13, 2. Bei Plin.

60 n. h. VII 83 heisst es centenarium pmidus , im
Fragment .-rcoi tthixov und andern metrologischen
Tafeln xemp-aoiov, bei Isid. etvm. XVI 24 ccn-

tenarium. Meti'ol. script. I 258, 10. 267, 19. 307,
11. II 111. 9. 115, 12. 140,6. 145,9 (bei La-
garde Symmict. I 169, 65 steht fehlerhaft d>]ya-

oiov statt xErrtjitioiov). Seinem Ursprung nach
ist das n'jmische C. nichts anderes als ein sog.

leichtes babylonisches Talent, welches 60 Minen,
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jede zu 60 agyptischen Kite, unter sich hatte, mit-
hin, da die Kite = 9,096 g anzusetzen ist, mOglichst
genau einem Betrage von 32,745 kg entspraeli.

Wie das romische Pfund = i/ioo dieses Talentes
war. so hat sicli rla« Sochzig^tel desselben als

sog. alexandrinische Mine im Betrage von 545,8 g= 20 rom. Unzen bis in die Bo'merzeit erhalten
Hultsch Metrol.2 644. Le lima mi Verb, der
Berl. anthropol. Ges., Marz 1889, 266ff.; Das alt- .„
babyl. Mass- und Gewichtssyst,, Leiden 1893, 16f. 10 ep. VI 33,~ 3. 5) zukommt (Quintil instit
o9f. 43 (das Gewicht von 60x 60 Kite wird hier 1), in die es geteilt war.
als sog. leichtes babylonisches Talent gemeiner " "

Norm von einem gleichnamigen Talente erhshter
koniglicher Norm im Betrage von 33,65 kg unter-
scbieden). [Hultsch.]

Centum Putea. 1) Station der Strasse Ti-

biscuni-Viminacium (Tab. Peut.) im nOrdlich der
Donau gelegenen Teile vom Moesia superior;
naeb Kiepert Formae orbis antiqui XVI an

unter Traian mindestens 180 (Plin. ep. VI 33, 3).

Von dem Wahrzeichen, der aufgepflanzten Lanze
(Gai. IV 16; vgl. Paneg. in Pis. 41f., Baehrens
PLM^I 227. Mart. VII 63, 7. Stat. silv. IV 4,
•13. CIL X 8260) ist der Name hushi. liergeuum-
men, der wie dem Gericht im ganzen (Suet. Aug.
36. Pomp. a. O.), so den einzelnen Eammern
(indicia Quintil. XII 5, 6; tribunaUa Papin. Dig.
XXXI 76 pr.; eonsilia Val. Max. VII 7. 1. Plin.

V 2,

II. Die Centumviri staatliche Spruch-
ricbter.

Die C. haben gleich dem privatus index nur
Iudication in Privatsacben (Civilproeesseii), nieht
Iurisdictioa; sie kOnnen nur Urteile fallen in
Rechtshandeln romischer Burger, die durch den
Urban- oder (in der Kaiserzeit : Gai. IV 31. dazu
Wlassak a. O. I 202—204. II 185, 5. 200f.) den

einem Zuflusse des Karas-Apus. Vgl. CIL III 20 Peregrinenpraetor einer Vorpriifung imterz'ogen,
. 247.

"

^[Patsch.,

2) Ort in Nordsyrien (Tab. Peut. Ptol. V 15,
24 Tlovvta), an der Strasse von Apamea nach
Palmyra, letzte Station vor Palmyra ; da die Ent-
fernungsangabe fehlt, lasst sich die Lage nicht
genauer bestimmen. Vgl. Moritz Abh. Akad.
Berl. 1889, 7f. [Benzinger.]

Centumyiri. 1) Kichter.

I. Alter und Name.

durch Litiscontestation festgestellt , endlich vor
ihr Gericht durch einen der genannten Magistrate
gewiesen sind. Dessenungeachtet werden sie in
den Quellen (Cic de orat. I 173. 177f. Quintil.
inst. V 10; 115. Plin. ep. VI 33, 9; vgl. Ovid,
trist. II 93—95) nieinals den privati indices zu-
gerechnet, sondern scharf von ihnen unterschieden.
Die letztereii haben ihre Vollmacht von den Par-
teien, dercn Handlung die Obrigkeit gestattet

Das Gericht der C. gilt vielen Xeueren (Nie- 30 und bekraftigt (Wlassak a. 0. II 197, 18 und-
buhr, Zimmern, Budorff, Bethmann-Holl
weg, Karl owa u. a.) fur uralt. Die Uberliefe-
rang.. weist sehr bestimmt auf das Gegenteil hin.
Die Uberreste der zwolf Tafeln kennen fur Processe
in Privatsachen nur den Einzelrichter, ebenso
schweigt Plautus von den C. Die altesten Nach-
richten, bei Cicero, betreffen Centumviralprocesse
aus der Zeit der Bedner M. Antonius (s. Bd. I

S. 2590—2594) und L. Lieinius Crassus. Audi

o. Bd. II S. 410), jene aber sind lediglich von
Staatswegen eingesetzte und beauftragte Bichter,
zwar nicht selb'st Magistrate, weil nicht vom
Volke gewahlt, doch von Beamten zur Iudication
im einzelnen Fall berufen und wie die Gesehwo-
renen der Quaestionen der Leitung von Magistra-
ten oder Quasimagistraten unterstellt, deren con-
silium (Val. Mai. Plin. ep. aa. 00.) sie bilden
und auf deren Tribunal sie (in der Kaiserzeit)

us von Val. Max. \II 7, 2. VII 8, 1. 4. IX 15, 4 40 ihren Sitz haben (Plin. ep. IV 16, 1. Pernio
erzahlten Falle (zeitlich unbestimmbar scheint
VII 8, 2, wo ubrigens die C. nicht erwahnt sind)
gehOren wahrscheinlich in die zweite Halfte des
7. Jhdts. d. St. Festus ep. 54 verbietet es, die
Stiftung vor das J. 513 = 241 v. Chr. zu setzen

;

die nahe Verwandtschaft mit den quaestioues
publicae, welche seit 605 ~ 149 v. Chr. einge-
richtet sind, empfiehlt die Annahme derselben
Entstehungszeit fur die C. (so Mom m sen R

Ztschr. f. Eechtsgesch. Bom. AM, XXVII 130, 5.

138. 141). Daraus ergiebt sich am sichersteii,

wie verkehrt es ist, die Entstehung des vom pri-
vatus iudex, dessen Uralter feststeht, so wesent-
lich verschiedenen Gerichtes der C. fruher anzu-
setzen oder doch derselben Epoche zuzuweisen
wie den

_
Ursprung des Privatgerichtes. Ferner

erklart sich daraus die Fortdauer der Legisactio
mit Sacrament fur alle Centumviralsaehen no;h

Gesch. ID o59; St.-E. P 275, 4. II 231, 1. 590f. ; 50 unter dem Principat (Gai. IV 31. 95). Ist die
Abriss 249j. Zur Bestatigung dient Pomp. Di<?
I 2, 2, 28—30, der zwischen 512 und 630 d. St
(s. Mommsen St.-E. IP 196. 595, 2f.i die Em-
setzung der deeemriri stli/ibus iudicandis be-
nchtet (s. Wlassak R. Processgesetze 1 139—151)
und so begrfindet: cum esset^neccssarius mayi-
Mratus qui hastae (d. h. den C.) praeessefult.
Die Beweiskraft der fur das hohe Alter der "C.
angefiihrten Griinde bekampft Wlassak a. 0. I

Schriftformel cine Urkunde, in der die Parteien
einem Privaten Eichtermacht verleihen, so war
sie unauwendbar, wo die Obrigkeit allein die fur
den einzelnen Process bestimmte Geschworenen-
kammer zur Iudication anweist.

III. Bildung der Liste.
Die Zusammenstellung der Centumviralliste er-

folgte anfanglich durch magistratische. vermutlich
dem Stadtpraetor zustehende leHio (wider Momm-

131—138. Das Stiftungsgesetz. welches Cicero 60 sen St.-R. IP 231, 2: Abriss 249 s. Hart
de lege agr. II 44 andeutet. ist unbekannt; Gell.
XVI 10, 8 beweist nicht, dass es einen Toil der
Lex Aebutia ausmachte; doch steht dieser Ver-
mutung nichts im Wege. Der ^'ame centum-
rirale indicium giebt die Zahl der wohl in einer
besonderen Liste verzeichneteu Eichter nicht genau
an (Varro r. r. II 1, 26: non est ut sit ad amus-
sim); ursprunglich waren es (Fest. ep. 54) 105,

Ubbelohde Ordo I 307—3101 von je 3 Burgem
aus jeder der 35 Tribus iFest.'ep. hi). Ob diese
Wahlartnoch unter der Eepublik geandert wurde,
als an die Stelle der Senatorenliste die der Bitter
und spater ein besonderes Geschworenenverzeichnis
trat, und ob aus dem letzteren auch die Mit-
glieder der Hasta hervorgingen , das liegt im
Dunkel. Flir die Kaiserzeit ist die Auslosung der

C. gut bezeugt (Dio LIV 26); dabei kann wohl
nur die Urliste der ,gesetzlich Eichtenden' (Wlas-
sak a. 0. II 194—204) zu Grande gelegt sein

(Hartmann-Ubbelohdea. O.I 31 Of. 564—568,
anders Momniseii St,-K. lis 231. Ill 530, 4,

vgl. aber 897, 3). So wird es begreiflich, dass

(nach Ausweis der bis 1895 vorliegenden Indices

des CIL) die Inschriften keinen C. nemien, wah-
rend die Zugehorigkeit zu den Eicliterdecurien

iiberaus haufig unter den Ehrentiteln begegnet. 10

Wer die Auslosung vornahm, und fur welche Zeit

sie gelten sollte, dariiber sind wir ohne Nachricht.

IV. Verfassung.
Die Organisation des Centumviralgerichts hat

gewechselt. Der ErhOhung der Mitgliederzahl ist

oben schon gedacht. Manches (Gai. IV 30f. Suet.

Aug. 36. Wlassak a. 0. 1 177-179. 207) spricht

dafur, diese und andere Anderungen auf Augustus,
und zwar auf das nach seinem Hauptinhalt de

iudiciis privatis benannte iulische Gesetz von 20

737 = 17 v. Chr. zuruckzufuhren. Ursprllnglich

(so Pompon, a. 0., dem Mommsen St.-E, lis

608, 2 u. a. den Glauben versagen) standen dem
Centumviralgericht die Xviri stlit. iudicandis

vor. Augustus (Suet. a. 0.) hat den Zehnmannern
neuerdings (vgl. Mon. Ancyr. II 12f. Suet. Aug.
89) diese Aufgabe zugewiesen und sie darauf be-

schrankt, wahrend in der Zwischen zeit die Leitung
auf die gewesenen Quaestoren iibergegangen war.

Den Decemvirn iibergeordnet ist ein Praetor (Plin. 30
ep. V 9 [21], 5: qui centumriralibus praesidebat),

der sich inschriftlich (CIL XIV 3602, dazu Plin.

n. h. XIV 144) zuerst unter Tiberius nachweisen
lasst als [pr.] ad hast[am] (vgl. CIL X 8260.

Mommsen St.-E, 113 225, 2: hast[as]) und (CIL
VI 1365) pr. hastar[ius] . Uber die Bildung des

consilium oder iudicium aus den C. , die als

solche kein Gericht, sondern erne Eichterliste dar-

stellen, haben wir nur ungeniigende Kunde. Die
tibliche Annahme (Bethmann-Holl weg Civil- 40
process d. gem. Rechts I 60), dass die C. in

der Eepublik vollzahlig als Spruchgericht thatig

waren, ist ohne Beleg (Ciceros apud eenlw/i-

riros und ahnliches beweist nichts ; s. Stat,

silv. IV 9, 16. Plin. ep. II 14, lOf. IX 23, 1)

und schon deswegen unhaltbar. weil die Pflicht

der Parteien zur Anzeige der zu ihnen in naherer

Beziehung stchenden Personen behufs Ausschei-

dung (vgl. L. repetund._ CIL H 198, 20—26)
und , wenn nicht die Pflicht , so das Eecht des 50

Gegners zur Verwerfung solcher ungeeigneten

Eichter (trotz Cic. p. Plane. 41) nicht wohl ge-

fehlt haben kann (0. E. Hartmann-Ubbelohde
Ordo I 313f.). Quintil. inst. XII 5, 6 und Plin.

ep. VI 33, 3 erzahlen von vier Centumviralkani-

mern, die, id maris est, zu ihrer Zeit znsammen-
gestellt wurden. um neben einander in verschie-

denen Processen zu judicieren. Die Zahl der Ab-
teilungen oder ihre Besetzung mit Richtern mag
vor Augustus geringer gewesen sein ; unglaub- 60
wtirdig ist es nicht (dagegen (Keller Eom. Civil-

process 6 § 6, 80), wenn Val. Max. MI 7, 1 bei

der Entscheidung eines Rechtshandels, der noch
ins 7. Jhdt. d. St. gehort (Cic. de orat. I 175.

245), niehrere Consilien mitwirken lasst, Als

standig (so Bethmann.-Hollweg a. 0. II 55,

12) haben wir uns diese Abteilungen ebensowenig
zu denken wie die C. in der Vollzahl jemals ein

,staiidiges Gericht' (Keller a. 0. §§ 4. 6) ausge-

macht haben. Die tj'berlief'erung (Quintil. inst.

XII 5, 6. Plin. ep. VI 33, 3. Suet. Aug. 36) kennt
neben dempraees.se (Pompon, a. 0. Dessau Inscr.

I 1911, dazu Mommsen St.-E, 113 606, 3) ein

von Sueton den Decemvirn wie den Quaestoriern

zugeschriebenes cogere oder colli<fere, was sicher

zunachst von der ,Versammlung' der Richter, d. h.

von der Bildung (aus einer durch den Hastar-
praetor zugelosten Gruppe von C?) der fur den
Einzelfall bestimmten Kammer zu verstehen ist

(vgl. Kal. Praen. CIL 12 p. 231. Mommsen
St.-E. Ill 915; verfehlt Padelletti Archivio
giuridico XV 536. 540). Wie der Gebrauch der-

selben Worte (z. B. Val. Max. VIII 3, I. Quintil.

inst. VII 2, 19: cogere; Marcian Dig. XLVIII 8,

1, pr. : prawsse) fur die Thatigkeit der Vorsteher
ill den Criminalquaestionen lehrt, wird die Auf-
gabe der mit der Gerichtsleitung betrauten Be-
amten oder Quasibeamten hier und dort im wesent-
lichen gleichartig gewesen sein. Unsicher ist die

Verteilung der Geschafte, namentlich des Praesi-

diums unter den Decemvirn und zwischen diesen

und dem praetor hastariu-s. Die Wahrschein-
lichkeit spricht gegen ein, praesidierendes Colle-

gium von mehreren Zehnmannern fur jede Kammer,
und das bezeugte Nebeneinander von Verhand-
lungen vor mehreren Tribunalen (Quintil. inst. XII
5, 6. Plin. ep. II 14, 4. lOf. VI 33, 3. 5) bedingt
die Entbehrlichkeit des praetorischen Vorsitzes.

Nahe liegt es, dem Praetor ad hastam neben der

Zuweisung der Eechtssachen an die einzelnen De-
cemvirn, der Ansetzung der Termine und der-

gleichen Verfiigungen das Praesidium vorzube-

halten, wo ausnahmsweise in Processen mit ge-

meinsamer Grundlage wider mehrere Beklagte
niehrere Consilien (bei Plin. ep. VI 33, 3: alle

vier; fraglich, ob auch V 9 [21], 2 hieher zu ziehen)

sich vereinigten, um zusammen die Vortriige der

Parteien und Anwalte anzuhOren und die Beweise
entgegenzunehmen. Auf diese Weise mochte man
Zeit und Kosten sparen und hinwirken auf eine

mfiglichst gleichfOrmige Beurteilung zusammen-
hangender Klagen. Der jungere Plinius (ep. I

18, 3. IV 24, 1. VI 33, 2) hat wiederholt in einem
,vierfachen Processe - (quadruplcx iudicium; mit-

gedacht ist wohl iiberall die Vereinigung der vier

Se'ctioncn) plaidiert; Quintilian (XI 1, 78; vgl.

V 2, 1) erwahnt ,zweifache Centumviralprocesse',

setzt aber getrennte Verhandlung voraus. Die
Digesten (Marcell. V 2, 10 pr. Pap. V 2, 15, 2.

XXXI 76 pr. XLIV 2, 29 pr. Ulp. V 2, 24) bieten

Beispiele von Pflichtteilsklagen (querella inoffl-

eiosi testamenti; dieser Klage bedient sich auch
Attia Viriola bei Plin. ep. VI 33) gegen mehrere
im Testament eingesetzte Erben mit verschiede-

nem Erfolg gegen den einen und anderen Be-
klagten (Attia Viriola besiegt die norerca und
den Suberinus, unterliegt gegen die zwei andern
nicht genannten Testamentserben), Bei Val. Max.
Vn 7, 1 klagt der praeterierte NoteTbe (militans)

als films situs mit hereditatis tinditatio gegen
mehrere Erbschaftsbesitzer (Cic. de orat. I 175.

245 kennt nur einen Gegner des miles; vgl. Ad.
Schmidt Form. Eecht A. Noterben 17, 41. 57f.

61. KarlowaRom. Eechtsgeschichte II 889f). In

alien diesen Fallen konnte der Praetor, wenn es

ihm zweckmassig schien, eine Mehrzahl von Pro-



1939 Centumviri Centumviri 1940

cessen in einer Verhandlungzusammenfassen; zur

Urteilsfallung aber waren nicht die bios zur eo-

gnitio Vereinigten berufen, sondern die einzelnen
Kammern fiir je einen von vornherein ihnen zu-

gewiesenen Process (so narh Zimmern Keller-
Wach a. 0. § 6, 81—86. Bethmann-Hollweg
a. 0. II 54—56 wider C. G. Zumpt, Huschke
u. a.; abweichend audi Chen on Le tribunal des
centumvirs 36—38. 87f.). Wie die Abteilungen

der Centumviralprocesse die Basilica Mia viel-

faeh bczeugt (Quintil. inst. XII 5, 6. Mart. VI
38, 5f. Plin. ep. II 14, 4. 8. V 9 [21], 1. VI 33, 4).

Die Einrichtung im Innern dieser Halle moehte
wechseln. Fiir Verhandlungen vor den vereinig-

ten Kammern war ein grosses Tribunal erforder-

lich (Plin. ep. VI 33, 3f.)
;
gewchnlich aber stan-

den mehrere Biilinen (nach Quintil. inst. XII 5,

6 vier) in der Basilica, da die Abteilungen der
derC.vorwurfsfrei in una atqw eadem causa 10 C. gleiehzeitig zu Gericht sassen. Getrennt waren
(Quintil. V 2, 1 : de eadem causa) , d. h. in zu-

sammenhangenden Sachen, namentlich bei Inoffi-

ciositatsquerellen wider dasselbe Testament, den
einen Beklagten verurteilen , den zweiten frei-

sprechen konnten, das erlautert Dip. Dig. V 2, 24
(vgl. Quintil. inst. VIII 10, 2). Auf die Behand-
lung der unteilbaren Verfugungen eines Testa-
ments, das die eine Hasta (pars iudieantium)
fiir inofflcios erklart, wahrend die andere es auf-

die Raume fiir die einzelnen Kammern kaum
anders als durch Vorhange {vela), da man Redner
mit kraftiger Stlmme auf alien Gerichtsbiihnen
horen und verstehen konnte (Quintil. a. 0. Plin.

ep. II 14, 9—11). tber die Zeit, in der die C.
tagten, gait sicherlich nichts besonderes. Ihre
Perien werden dieselben gewesen sein wie die

der gesetzlichen Privat- und Criminalgeschworenen
(s. Stat. silv. IV 4, 39—43; vgl. Bd. I S. 832ff.,.

recht erhalt, bezieht sich Marcell. Dig. V 2, 10 20 Auf eine zu Ende gehende Sitzungszeit der C.
pr. (interpol. Lenel Pal. I 592); vgl. Pap. Dig. beziehen sick die Worte Senecas controv. VII

™?i 76 Pr-
XljIV 3

>
29 Pr - Gord - Cod - Iust - Praef- 7: rebus iam ultimis (anders G. Demelius

III 28, 13. Augenscheinlich war man bestrebt,

den Urteilen der Centumviralkammern ihre Gel-
tungzu wahren, soweit es irgend anging. Andrer-
seits musste sieh ein Cassierungsreeht des Hastar-
praetors alsunentbehrlicherweisen, wo die in einer
Rechtssache gefallten Sentenzen zweier Kammern
in solchem Widerspruch standen, dass sie neben

Schiedseid 114).

VI. Geschaftskreis.
Dass den C. nur spruchriehterliche Function zu-

kommt, ist oben unter II bemerkt. Vielfaeh nimmt
man eine ortliche Competenz, einen ,Sprengel' der
C. an und schliesst dabei die Provinzen aus. Allein
cs giebt keinen Sprengel der C. , weil die "VViir-

einander unausfiihrbar waren. Hierher gehort 30 digung der Ortlichen Beziehungen einer Streit-
Minicius-Iul. Dig. XL 12, 30 (anders Keller a.

0. § 68, 808). In dem vorausgesetzten Fall soil-

ten die Mitglieder beider Sectionen — ich fiige

hinzu : vom Praetor — zu gemeinsamer Beratung,
wohl nach nochmaliger Verhandlung, so lange ver-
sammelt werden, bis sich zusammenstimmende
Drteile ergaben (eo usque cogi indices, donee
consentiant). Zur Bildung eines zusammenge-
setzten Spruchgerichts kam es audi hier nicht.

sache bios dem Beamten zusteht, der das Vor-
verfahren handhabt. Das richtige ist folgendes.

An die C. kCnnen nur die beiden hauptstadtisehen
Gerichtsherren (Gai. IV 31), nicht auch die Statt-

halter Processe weisen. Soweit aber die ersteren

unter Umstanden aueh Rechtshandel von Provin-
cialromern annehmen (Mom m sen Abriss 239;
St.-R. 113 267f.), stand der Iudicatiou der C. ge-

wiss nichts im Wege. Eine Sonderbestimmung
die Stimmen der Richter wurden nicht zusammen- 40 fur die querella inoffwiosi testamenti iiberliefert
gezahlt. Beharrte jede Kammer bei dem ersten

T" ~" " " "" ' "" " "
"'

'

Urteil, so musste schliesslieh in anderer Weise
geholfen werden. Sonstige Spuren, die auf das
Eingreifen des Hastarpraetors fiihren, sind nicht
aufgefunden. Begelmassig haben sicher auch nach
Augustus die Decemvirn das Praesidium in den
Verhandlungen gefiihrt. nicht, wie Zimmern
(Gesch. d. Rom. Privatrechts III 44f.) meint. bios
untergeordnete Dienste geleistet. Sollten die oben

Ulp. Dig. V 2, 29, 4. Uber die sog. sachliche

Competenz , d. h. fiber die Frage , fiir Processe
welcher Art von seiten des Praetors das Gericht
der C. zuzulassen war, flndet sich nirgends in den
Quellen ein allgemeiner Ausspruch. Auch Cic.

de orat. I 173 giebt nicht die gesuchte Antwort

;

er zahlt nur Rechtsfragen auf, die in Centurn-

viralprocessen gewOhnlich erOrtert werden (Wlas-
sak a. 0. I 87f.). Trotzdem sind aus den zahl-

angefuhrten Zeugnisse tiber das ihnen zugeschrie- 50 reichen Ausserungen uber Centumviralprocesse die
bene cogere und praecsse nicht geniigen, so zeigt

------ - ..
- .

doch das Lobgedicht in Pis. 4 If. (Baehrens
PLM I 227) die Zehnmanncr als Letter der Ver-
handlung, und der alte Name, den noch zahl-
reiche Inschriften der Kaiserzeit aufweisen : decem-
vir stlitibus iwheandis (einmal CIL X 8260:
Xvir ad hasta in) ware ganz unpassend, wenn sie

nicht nach der Abstimmung der C. das Urteil
verkiindigt hatten.

V. Ort und Zeit der Iudicatiou,
Das Centumviralgericht, fur romische Biirger

das einzige seiner Art im ganzen Reich (wegen
des problematischen Siebenmannergerichts Dig" V
2, 7. 28. 31 s. Art. Sept em viri) hatte semen
Sitz in Rom (Varro r. r. II 1,26); die Verhand-
lungen waren offentlich. Cic. de orat. I 173 unter-
stfitzt die Annahme, dass sie auf dem Forum
stattfanden; fiir die Kaiserzeit ist als Schauplatz

leitenden Gedanken unschwer zu ermitteln (grund-
legend Bethmann-Hollweg Ztschr. f. geschichtl.

Rechtswissenseh. V 358—400, in den Noten die

wichtigsten Belege). Einmal geho'ren vor die C.
nur Privat-. nicht Criminalsachen. Dem wider-

spricht eine einzige Nachricht bei Phaedr. Ill

10, 35. die kein Gewicht hat. Der Dichter ver-

wechselt das Iudicium der C. mit einer Quaestio
publica Is. Geib Rom. Criminalprocess 233—237).

60 Genaueres erfahren wir von Gaius (IV 16), dem-
zufolge der Speer, das Wahrzeichen der C. (oben
S. 1936) entlehnt ist dem Gebrauch der die hasta
vertretenden festuca bei der alten mundlichen
Vindication des gesetzlichen Eigentums (iustum
dominium). Der hieraus gezogene Wahrschein-
lichkeitschluss , dass die C. nur uber civilrecht-

liche Vindicationen (s. Art. Vindicatio) zu
sprechen hatten, findet vollauf Bestatigung durch
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die sonstige Uberlieferung. Auch Ciceros a. 0.

nexorum . . iura ' darf man gewiss nicht ent-

gegenhalten (s. M. Voigt Die XII Tafeln II 485).

Gedacht ist wohl, wie Cic. p. Mur. 3; de har.

resp. 14 zeigt, an da» vom Mancipatar bei der

Vindication (Cic. p. Mur. 26) geltend zu machende
Recht auf auctoritas, d. h. auf Beistandschaft im
Eigentumsstreit (anders Jhering Entwicklungs-
geschichte d. rOm. Rechts 121—123). Die Frage
endlich, ob alle civilen Vindicationen Centum- 10
viralsachen waren, dilrfte zu bejahen sein. Be-

sondere Zeugnisse liegen voir fiir die Vindication

des Sacheigentums (rei Cic. de orat. I 173. Gai.

IV 16. 95; vgl. dazu IV 88—94), der Realservi-

tuten und der Eigentumsfreiheit (Cic. a. 0., vgl.

Keller a. 0. § 15), des civilen Erbrechts (here-

ditatis Cic. de orat. I 175. 245 = Val. Max. VII
7, 1. Cic. de orat. 1 180 causa Guriana; s. Kar-
lowa Rom. Rechtsgesch. II 878 und die Stellen-

sammlung von M. Voigt Jus naturale I 49, 18. 20
Quintil. inst. IV 2, 5. Sev. Cod. lust, VIII 2, 1(?).

lust. Cod. IH 31, 12 pr. VI 28, 4, 2; vermutlich

gehort hieher auch der Fall der Erben der Urbinia,

Quintil. inst IV 1, 11. VII 2, 4f. ; petebat bona, VII

2, 26. Tac. dial. 38), des Herrenrechts am Sclaven

(gegenuber dem Assertor) wie der persOnlichen

Freiheit, mindestens der mit dem rOmisehen Biir-

gerrecht zusammenfallendenMwtos ex hire Quiri-

twm (Cic. de orat.1 181 mit 1 238. J, E. Kuntze
Excurse uber Rom. Rechts H6f. Minicius-Iul. 30
Dig. XL 12, 30; s. o. S. 1939, 31), endlich ein un-

sicheres (Cic. de. orat. I 173: tideJarum iura,) fiir

die Vindication des ius tutelae (vgl. Gai. I 168.

Ulp. Fragm. XI 6. Scheurl Beitrage z. Bear-

beit. des Rfim. Rechts II 1 S. 1— 15; anders

Hruza Lege agere p. tut. 76 f. C. Fadda
L'azione popolare I 44f.). Wahrscheinlich um-
fasste aber der Geschaftskreis der C. auch noch
die in unseren Quellen fast verschollene Vindi-

cation der iibrigen Gewaltverhaltnisse , so der 40
patria potestas, der manus, desRechtcs amKnecht
in mancipio, des Patronats (Karlowa Rom. Civil-

process 89f. Ad. Schmidt Das Hauskind in man-
cipio 14. 15, 58). Mithin stand wie die biirger-

liche Freiheit so alles, was der Roraer als ,sein

Eigen nach Quiritenrecht' ansprechen konnte,

namentlich sein Vermogen, wie es unter Ausschluss

der Forderungen (Mommsen St,-R.II3 393—395)
beim Census anzugeben war, unter dem Schutze

des collegialisch urteilenden, staatlichen Gerichtes 50
der C. Damit war indes die altnationale Indi-

cation des privaten Einzelrichters im Bereich der

Centumviralsachen keineswegs aufgehoben. Zu be-

legen ist das Vorkommen des Privatgeschworenen

bei Vindicationen sowohl fiir die Zeit der Republik

wie der Kaiser. In den klassischen Juristenschrif-

ten sind so wenig Spuren zu finden von der Ge-

richtsbarkeit der C, dass man vielfaeh auf den

Untergang oder die Einschrankung ihrer Com-
petenz in Vindicationssachen schliessen wollte. 60
Sehr verbreitet ist tnsbesondere die Behauptung,

dass die C. unter dem Principat nur ,Erbschafts-

richter' gewesen seien; andererseits werden sie in

dieser Eigenschaft zuweilen fiir ausschliessend zu-

standig erklart. Allein die Quellen rechtfertigen

keine dieser Aufstellungen , auch nicht die An-

nahme eines Competenzwechsels auf Grand des

iulischen Iudiciargesetzes. Vgl. hieiiiber Wlas-

sak a. 0. I 109—121. 127. 206—235. II 17, 19
und teilweise dawider Eisele Abh. z. r8m. Civil-

process 105—109 ; Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom.
Abt. XXVIII 269, 1. Den Beweisstellen fur die

Fortdauer des alien Gesch aftskreises der C. in

der Kaiserzeit (Gai. IV 95. 88—94) ist Paul. Dig.

XXXIV 3, 30 beizufugen. Die Concurrenz des

Privatrichters ergiebt sich z. B. aus Gai. IV 41.

45. Dig. V 3. VI 1 und wird ausdrucklich be-

statigt durch Quintil. inst. V 10, 115: alia apud
centumviros alia apud privatum iudicem in iis-

dem quaestionibus ratio. Bei der Auslegung von
Gai. IV 31 (permissum est) darf diese unbe-

streitbare Thatsache nicht ausser acht bleiben.

Weit auffallender als die sehr begreifliche Con-

currenz mit dem Privatrichter ist das gegen das

Ende der Republik neben dem centumviralen

stehende, erst durch Augustus beseitigte Spruch-

gericht der decemviri stlitibus iudicandis in Frei-

heitssachen. Doch hiite man sich, mit J. E.

Kuntze a. 0. u. a. das gut tlberlieferte wegzu-

deuten ! In nachhadrianischer Zeit sind erweis-

lich als Spruchrichter in Freiheitsprocessen neben
einander thatig: der Iudex, Recuperatoren , die

Consuln und .der Praetor de liberalibus eausis

(s. J firs Untersuchungen z, Gerichtsverfassung

11—15. 43—50). In der Wahl, die offen stand

zwisehen den C. und anderen Gerichten, finden

wir die Erklarung fiir die ohne Anderung der

Rechtsgrundlage bald erhebliche, bald geringe

Rolle, wekhe zu verschiedenen Zeiten der Hasta
zu spielen vergonnt war. Kurz vor Ciceros Auf-

treten (Cic. pro Caec. 53) der Schauplatz beruhm-
ter Redetourniere , wo Rechtsfragen von grosser

Wichtigkeit (wie in der Causa Curiana) zur Ent-

scheidung kamen, ist ihr Ansehen und sicher auch

ihre Wirksamkeit in den letzten Jahrzehnten der

Republik so tief gesunken, dass, wie Tacitus dial.

38 meldet, nullius magni oratoris liber apud cen-

tumviros dietus legatur (s. JOrs R. Rechtswissen-

schaft I 190, 3). Dagegen wachst die Thiitigkeit

der C. seit der Wiederherstellung geordneter Zu-

stande unter Augustus. Vespasian (Suet. Vesp.

10) findet bei ihnen so viele unerledigte Processe

vor, dass er durch ausserordentliche Gerichte nach-

hilft. Auch Domitians (Suet. Dom. 8; s. Per-
nice Festgabe f. Beseler 60) Einschreiten gegen

,ambitifise Sentenzen', d. h. gegen Urteile, die an-

massliche Willkur in der Rechtsanwendung zeig-

ten, lasst schliessen auf das erhohte Machtbewusst-

sein der C. Ungefahr um dieselbe Zeit erkennt

Tacitus (a. 0.) den causae centumvirales den
,ersten Platz' zu, und die Briefe des jiingeren

Plinius bekraftigen diesen Ausspruch. Freilich ist

nicht zu vergessen, dass jene Rangzuteilung von
Gerichtsrednern herruhrt, die nach der Einschriiu-

kung der quaestioms piiblicae nirgends auf so

dankbare Aufgaben und so zahlreiche Zuhorer

zahlen konnten als im Bereich der Hasta. Dass
die Anrufung der C. nur facultativ war, daraus

erklart sich endlich das Auseinanderfallen des ge-

setzlichen und des thatsachlichen Geschaftskreises.

Schon in republicanischer Zeit hat man anschei-

nend vornehmlich Erbschaftssachen den C. vor-

gelegt, Unter dem Principat sind sie der Regel

nach bios mit Processen aus diesem Rechtsgebiet

befasst; zahlreiche Berichte stellen dies aussei-

Zweifel (s. Paul. sent. V 16, 2). Doch gehort
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auch von den Erbschaftssaehen nur eine zu den
gewfihnlich centumviralen : die qiierella inofficiosi

testamenti, wahrend Erbrechtsvindicationen zu-

meist vor den Privatrichter gplangen. Dip Bp-

schwerde gegen lieblose Testamente ist ein selb-

standiges Bechtsmittel , nicht identisch mit der

hereditaria vindicatio, wahrscheinlich abgestellt

auf testamentum L, Titii inofficiosum esse und
ein daraus gefolgertes hereditatem q. d. a, ex
iure Quirit. meam esse (Huschke, Gust. Hart-
mann Uber die quer. inoff. test. 7, 3; anders
Bekker Aktionen I 272—283. Fitting Castrense
peculium 233f. Eisele Ztschr. f. Eechtsgesch.
Kom. Abt. XVIII 256—306 , wo kiihne Aufstel-

lungen lediglich aus den juristischen Qnellen
und gegen sie verteidigt werden). Den Centum-
viralsachen ist die Querella vennntlfch hinzuge-
fiigt, indem man sie auffasste als bedingungsweise
zugelassene Erbrechtsvindication , wofiir sich die

teilweise Gleichheit der Klagebehauptung anfiihren

liess. In Wahrheit darf sie uberhaupt nicht als

actio in rem = vindicatio (o. Bd. I S. 314f.) gel-

ten, da sie in wichtigen Punkten abweichenden
Grundsatzen unterliegt. Trotz der einmal (Dig.

V 2, 4) erwahnten Lex Glitia (Falcidia? vgl. C.

G. Zumpt Abh. Akad. Berl. 1837, 131, 2) ist

der Ursprung der Querella sicher in keinem Ge-
setze zu suchen (s. Dig. V 2). Deumacli kann es

auch keine die Inofnciositat behauptende Legis-

actio gegeben haben (o. Bd. I S. 304f.). Doch
war es mOglich, auf einem Umweg eine gesetz-

liche Spruchfonnel zu erreichen : durch Vermitt-

lung einer Sponsion (Wette) uber die Pflichtwidrig-

keit des Testaments und das klagerische Erbrecht.

Die Wettsumme konnte der Querellklager mit
Legisactio (sacramento), in der fur Centumviral-

saclien vorgeschriebenen Processform, in Ansprach
nehmen (s. Art, Legisactio, Sponsio). Zu be-

legen ist diese Gestaltung des Verfahrens zwar
nicht fur die letzten Jahrzehnte des Freistaats, in

die man die Entstehung der Querella "wird setzen

nriissen — nach Jder vielfach, ohne durchschlagen-

den Grand angezweifelten Erzahlung des Val.

Max. VII 7, 2 — , wohl aber fur die Epoche nach
der iulischen Gerichtsordnung. dureh Gai. IV 95.

Eine Sponsion war mOglich wie iiber das Daseiti

gesetzlichen , so auch iiber die Gewahrung prae-

torischen Erbrechts ex edicto (der bonorum pos-

sessio litis ordinandas gratia ; Pap. Ulp. Dig. V
2. 6, 2. V 2, 8 pr. Sev. Cod. lust. III 28, 2). Im
letzteren Fall batten die C. ausnahmsweise fiber

eine Berechtigung zu urteilen, die nicht auf ins
Quiritium beruhte, der Form nach freilich zu-
nachs t fiber die Forderung aus der Sponsion und
das Sacrament (grundlos widerspreehend Eisele
a. 0. 267. 284, der Val. Max. VII 7, 2 nicht be-

achtet; zum Process des jiingeren M. Anneius
vgl. Gai. Ill 31. Ulp. Dig. XXXVm 8. 1, 4. lust.

Cod. VIH 48 [Kr. 47], 10 pr. Schulting
Commentationes academicae [1770] I 277—284;
auf eine etwas andere Erklarung fiihrt die An-
sicht von Leist in Glucks Pandecten Ser. d.

Biicher 37f. I 480. 63—76). Eine zweite Anomalie
betrifft das in Querellsachen mit den C. concur-

rierende Gericht. Iustinians Pandecten erwahnen
wiederholt (s. Wlassak a. 0. I 215) einen index.
Damit dfirfte in keinem der hergehOrigen Frag-
ment* der Privatrichter geineint sein fso nach

Mommscn St.-K. lis 981, 1. Eisele a, 0. 277
—279 gegen Wlassak a. 0. I 214—220). Viel-

mehr geht hier jener Ausdruck bald (Ulp. Dig.
V 2, 6^ auf die splbstnrteilende Obrigkeit, deren

Name vielleicht von den Compilatoren getilgt ist

(s. aber "Wlassak a. 0. II 63), bald (Ulp. Dig.

V 2, 8, 16) auf den vom Beamten bestellten Unter-

richter (s. o. Bd. II S. 410f.). Mithin stand wohl
bei der Querella neben der Indication der C. die

10 Cognition des Beamtengerichtes. Zwar wissen

wir weder die Entstehungszeit dieses Verfahrens.

noch die stadtrSmischen Beamten, die es hand-
habten , zu bestimmen. Wesentlich unterstiitzt

aber wird das, was die Pandecten anscheinend er-

geben, durch Val. Max. VII 7, 3. 4, der zwei

(anders JSrs E. Eechtswissensch. I 191, 3) vor

das Kaisergericht des Augustus gebrachte Querell-

processe anfiihrt. Darnach liegt es nahe, kaiser-

liche Delegation dieser Gerichtsbarkeit anzuneh-

20 men. Attch die Frage ware zu erwagen, ob das

Pflichtteilsrecht seinen Ursprung nicht eher in

ausserordentlichen Eingriffen der Beamten hat
(vgl. noch Val. Max. VII 7, 5. Leist a. 0. I

71—76), als — wie allgemein gelehrt wird — in

der Praxis der Hasta. Nur die Durchbildung im
einzelnen wird man wesentlich den C. zuschreiben

diirfen. Ubrigens mOgen ihre Spriiche starke

Schwankungen gezeigt haben ; denn unfertig ist

noch das Querellrecht der letzten Klassiker, und .

30 Ulp. Dig. V 2, 1 bekundet deutlich, dass selbst

der Kreis der Pflichtteilsberechtigten erst seit

kurzeni feststeht. Immerhin wird das hohe An-
sehen, dessen sich die C. erfreuten (s. Tac. a. 0.

lust. Cod. Ill 31, 12 pr.), hauptsachlich aus der

Iudication iiber Testamente zu erklaren sein : die

Zustandigkeit in Querellsachen gab der Hasta eine

Art Toten- und Sittengerichtsbarkeit (vgl. Gai.

Dig. V 2, 4. Quintil. inst. Ill 10, 3). Schliess-

lich sei noch eines erwahnt. Der Inofficiositats-

40 beschwerde nahc verwandt sind die Feststellungs-

processe (Bekker Aktionen I 285. 281, 19) iiber

Echtheit oder aus anderen Griinden fragliche Gul-
tigkeit der Testamente ifalsum, non iure factum,
irritum, ruptum testamentum ; vgl. besonders Ulp.

Dig. V 2, 8, 12. Mod. Dig. V 3, 47). Ob es zu-

liissig war, solche Klagen durch Vermittlung einer

Sponsio und Legisactio den C. vorzulegen, daruber

ist den Quellen nichts zu entnehmen; Cic. de

orat. I 173 eignet sich nicht dazu, den Zweifel

50 zu losen.

Vn. Verfahren.
A. In iure. Cber das Verfahren in iure, das

der Centumviralverhandlung vorhergehen muss,
vgl. o. Bd. I S. 303—305 und die Art. Legis
actio. Sacramentum. Hier ist nur hervorzu-

heben, was zum Verstandnis der Eigentiimlich-

keiten des Centumviralprocesses notig scheint.

Die Streitbefestigung erfolgt un seres Wissens in

Sachen, wo die C. angenifen sind, zu alien Zeiten

60 in den Formen der Legisactio mit Sacrament.
Allein die wortreichen symbolischeiT Acte, welehe
die alte Vindication nach Cic. Mur. 26 und Gai.

IV 16 ausmachten, sind trotz Gell. XX 10, 1

durch die iulische Gerichtsordnung von 737= 17
beseitigt (Wlassak Z. Gesch. d. Cognitur 39, 8).

Durch dieses Gesetz ist die mindestens in Querell-

sachen sehon frflher gebrauchliche Sponsio (ex lege

Crepereia[?] auf 125 Sesterzen lautend) fur alle

Falle, wo die C. urteilen sollen, zum wesentlichen

und notwendigen Processmittel erhoben, die darauf
folgende Legisactio (in personam) mit dem ge-

ringen Sacrament von 50 Assen zur decorativen

Zutliat geworden(Gai.IV 95. DeiiiLmglleidelb.
Krit. Ztschr. f. ges. Eechtswissensch. I 264—269.
-Ad. Schmidt Ztschr. f. Rechtsgesch. Eom. Abt.
XV 152—154, 2). Unsicher ist es, ob die von
der Streitbefestigung ab laufende Frist des pina-

men werden musste, ob also der Widerspruch des
einen Litiganten den beabsichtigten Process ver-

hinderte (vgl. daruber Defensio im Civilprocess) ?

Aus der Natur der Hasta (o. S. 1936, vgl. 1950)
liesse sich leicht die verneiueude Antwori ableiten,

da sie als reines Staatsgericht den quaestiones
publieae nahesteht, und eine Unterwerfung unter
ihre Iudication keinesfalls wie beim Privatge-
schworenen die Bedeutung haben kann, ihr Eich-

rischen Gesetzes (Gai. IV 15f.) , das alter sein 10 termacht erst beizulegen. Andrerseits ist bei der
diirfte, als die Hasta, in Centumviralsachen An
wendung fand. Jedenfalls gehort jene Frist dem
Eecht der Kaiserzeit nicht mehr an , wie auch
Gaius a. 0. bezeugt. Seit der Lex Iulia nrassten

sich in dem Augenblick, wo lege agiert wurde,
schon alle Beteiligten fiber die Anrufung der C.

geeinigt haben (arg. Gai. IV 31), da die Bestel-

lung eines Iudex jetzt schlechterdings den Ge-
brauch einer Schriftformel voraussetzte. Ob um

Gemeinsamkeit der Litiscontestatio ein so wesent-
licher Unterschied zwischen den zur Wahl ge-

stellten Processarten wenig wahrscheinlich und
eher zu vermuten, dass der Verzicht auf das Privat-

gericht seinen Ausdruck fand in der erklarten

Unterwerfung unter die Hasta. Den Entscheid
giebt Plin. ep. V 1, 6. 10, der dem Recht seiner

Zeit, welches wohl auf einer neuen Vorschrift der
Lex Iulia beruhte, zweimal ein subsoribere een-

deswillen die Legisactio und die fermliche Ein- 20 tumvirale indicium cum {adversario) zuschreibt.

setzung des Gerichts den Platz tauschten , das
mag unentschieden bleiben. Unabweislich war die

Anderung nicht. Wichtiger ist es, deutlichere

Vorstellungen zu gewinnen uber die Art, wie die

Auswahl des Spruchgerichtes stattfand. Dabei ist

die querella inofficiosi auszuscheiden , weil bei

ihr vermutlich schon durch die Anrufung des einen

oder anderen Beamten und die Annahme der Sache
die Frage erledigt war, wer das Urteil zu sprechen

Fiir diese subscriptio liegt keine andere Deutung
(s. die Litteratur bei Hruza Uber das lege, agere

pro tut-ela 57, 10) so nahe, als die auf die Er-

klarung der Parteien, dass ihnen die Hasta als

Spruchgericht genehm sei. Nicht zu verwechseln

ist das plinianische subscribers mit dem gleich-

namigen Act im Strafprocess. Jenes ist zweiseitig

(Plin. cum ceteris . . meci^fn, subscripsit ; inso-

weit richtig Hartmann-Ubbelohde a. 0. 1 439
hat. Wie aber ist das Verfahren zu denken, wenn 30 —441 in einer sonst widerspruchsvollen Darstel-

z. B. eine Erbrechtsvindication vor dem Stadt-

praetor verhandelt wird? Keinem Zweifel unter-

liegt die Befugnis des Beamten, den Parteien

gegenuber wie den Privatrichter so die Iudication

der C. zu gewahren (dare), zuzulassen (anders

Jors Rtim. Eechtswissensch. I 183, 4; wegen
der Intercession gegen diesen Beschluss s. K i p p
oben Bd. H S. 195). Ebenso sicher mflchte der

praetorische Bescheid sein an das erwahlte Ge-

lung), dieser dagcgen einseitig : der Anklager sub-

scribiert in oder adversm reum (Cic. p. Cluent.

127. 131. Macer Dig. XLVIII 2, 8). Auf welches
Schriftstiick die Parteien im Centumviralprocess
die subscriptio setzten (vgl. im allgemeinen Brun s

Abh. Akad. Berl. 1876, 41—138 = Kl. Schriften

II 37—118), das steht dahin. Man konnte etwa
an die kaum entbehrliche amtliche Aufzeichnung
der Sponsio und Legisactio denken, wovon viel-

richt, gleichviel welches es sei, des Inhalts, sich 40 leicht der Stadtpraetor dem Vorstand der C. zu-

der Iudication zu unterziehen (s. Wlassak R
Processges. II 56, 10). Bis zur Xaiserzeit haben
die C. Vorsteher, die dem Stadtpraetor unterge-

ordnet sind. Als die Leitung einem Beamten
gleicher Gewalt, dem Hastarpraetor, zufiel, wird
die daraus erwachsene Schwierigkeit wohl durch

das Griindungsgesetz der neuen Magistratur be-

seitigt sein. Wer aber schlagt das Gericht vor,

das judicieren soil? Auch ohne Zeugnis darf die

gleich mit der Iadicationsanweisung eine Abschrift

zusandte; doch ist anderes ebensognt mOglich.

Nicht minder unbekannt ist die Eiurichtung, an
deren Stelle seit der Lex Iulia die subscriptio

treten mochte.

B. Vor den Centumvirn. Der Vorbereitung
und Begriindung des Processes in iure folgt als

zweiter Abschnitt des Verfahrens die Verhandlung
und Beweisaufnahme vor dem Spruchgericht. Das

Antwort lauten: die Parteien. Fraglich nur, ob 50 erste ist (wenn es keine standigen Kammern gab)

der Praetor verpflichtet war, das Hastagericht zu-

zulassen, wenn es beide, oder gar, wenn es bios

eine Partei erwahlt hatte. Sind die C. eingesetzt,

um fiir wichtige Sachen ein Gericht zu haben,

von dem man ein gerechtes Urteil mit grOsserer

Zuversicht erwarten durfte als vom Iudex , so

spricht die Wahrscheinlichkeit fiir jene Verpflich-

tung des Magistrats. Thatsachlich wird der letz-

tere, auch wenn ihm ein Gebot die Hande band

die Beschaffung des judicierenden Consiliums durch
den vorsitzenden Beamten unter Mitwirkung der
Parteien; s. o. S. 1937f. Die letzteren hatten

sicher, indem sie schlechtweg das Centumviral-
gericht subscribierten, zugleich. die weiterhin zu
bildende Kammer angenommen, nur mit dem Vor-
behalt der gesetzlich geordneten Ablehnung ein-

zelner Personen. Darnach bedurfte es keiner

nochmaligen Einlassungserklarung ; der Wider-
und das Gesetz nicht im Laufe der Zeit die Kraft 60 spruch eines Litiganten ware nun wirkungslos

verlor, immer massgebenden Einfluss geiibt und
daffiT gesorgt haben, dass die Bedeutung des

Reehtshandels in einem angemessenen Verhiiltnis

stehe zu dem Aufgebot von Richtern und zu den

Kosten (vgl. Paul. Dig. XXXIV 3, 30), die der

Centumviralprocess mit sich .brachte. Zuletzt ist

noch zu erwiigen, ob das vom Praetor angeordnete

Centumviralgericht von beiden Parteien angenom-

gewesen. Gewiss hatte auch das unentschuldigte
Ausbleiben einer Partei den Fortgang des Pro-

cesses nicht mehr gehindert; man behauptet sogar

allgemein nach Plin. ep. I 18, 6 — schwerlich

mit Recht — , dass selbst aus guten Griinden eine

Verschiebung des -einmal angesetzten Centum-
viraltermins nicht zu erreichen war. Indes weiss

doch gerade Plin. ep. V 9 [21], 2—5 von einer
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Yerlegung zu erzahlen ; allerdings erfolgte diese

ron Amtswegen und im offentlichen Interesse.

Genaueres ist ubrigens tiber die Folgen der. Ab-

wesenheit einer Partei nicht zu ermitteln; nur
so viel slebL fesL (Ulp. Dig. V 2, 8, 14), dass

der ausblcibcnde Beklagte verurteilt werden konnte.
An die Zusammenstellung des Consiliums schloss

sick die Beeidigung der berufenen Eichter an
(anders Bethmann-HollwegCivilprocessd. gem.
Rechts I 60). Yerdient auch Phaedr. Ill 10, 40
als Zeuge hiefiir kein Yertrauen (s. o. S. 1940),

so unterliegt doch die von ihm angedeutete That-

sache keinem Zweifel; vgl. Iustinian. Cod. Ill

1, 14 pr. Uber die Verhandlungen und die Be-
weisfuhrung vor den C. sind wir weit weniger
unterrichtet als tiber das Yerfahren vor den Pri-

vatrichtern. Was von dem einen gills, darf man
nicht ohne weiteres alsbeidenProcessengemeinsam
ansehen. Die C. stehen, wenigstens in der Eaiser-

zeit, unter der Leitung ernes mit vollem Befehls-

und Zwangsrecht ausgeriisteten Beamten, und den
Decemvirn sind scribae nebst einer Decurie von
Yiatoren zugeteilt (Belege beiMommsen St.-B.

P 345, 3f., vgl. 352. 362. 113 606, 3); dagegen ent-

behrt der Privatricbter aller obrigkeitlichen Ge-

wait. Wenn z. B. nach Paul. sent. V 16, 2 die

centumviri, d. h. mit ihrer Zustimmung der Vor-

sitzende, Erbschaftssclaven notigenfalls foltern darf,

so war die Wirksamkeit dieser Verfiigung vOllig

gesichert , wiihrend der Privatrichter, wo dieselbe

Anordnung ausnahmsweise statthaft ist (nach einem
Kaisererlass, Ulp. Dig. XXYII S, 1, 3), ihr schwer-

lich anders Nachdruck geben konnte als durch
Yermittlung des Praetors, unter dessen Autoritat

er bestellt war. Einzelheiten , von denen wir

Kunde haben, sind folgende. Yor der Hasta wie
vor alien Gerichten wird mundlich verhandelt.

Dass Aufzeichnungen vorkamen, darf man ver-

muten : die scribae der Decemvirn weisen darauf
hin. Den Parteien stehen in aller Eegel rede-

gewandte Sachwalter (patroni, advocati) zur Seite.

Obwohl sich kein gesetzlicher Zwang nachweisen
lasst, solche Beistande ^anzunehmen, mochten sie

kaum jemals fehlen, am wenigsten im Streit tiber

Inofficiositat von Testamenten, wo es gait, das
moralische Urteil der Eichter uber die Person-
lichkeit der Parteien zu beeinflussen. Gerade
dieser Umstand sowie die Aussicht auf zahlreiche

ZuhOrer, die angelockt wurden durch die Eigenart
der Bechtshiindel, durch die Grosse und das An-
sehen des Gerichtes, musste den Centumviral-
process in der Schatzung der Eedner weit empor-
heben fiber den schlichteren Privatprocess (vgl.

Cic. orat. 7 If. Quintil. inst. IY 2, 61. VIII 3,

14. Plin. ep. YI 33, 2. 9; dazu aber Plin. ep.

II 14, 1). Darnaeh kann es nicht befremden,
wenn andrerseits die C, gleich den Richtern in

Capitalsachen , von den Anwalten sorgfaltig ge-

arbeitete Keden beanspruchten, und Quintilian
(inst. IV 1, 57) davor warnt, sie durch schlechte

Darbietungen in tible Laune zu versetzen. Auch
das gait fur vertraglich mit dem Ernst der Bechts-
pflege, dass die Richter der Hasta nach einer

wohlgelungenen Rede sich erhoben, um ihrem
Beifall Ausdrack zu geben (Plin. ep. IX 23, 1).

Die Einfuhrung einer bezahlten Claque schildert
der jiingere Plinius (ep. II 14) als einen erst

neuerdings eingerissenen Unfug. Wie er weiter

behauptet, seien jetzt unter den Anwalten, die

vor der Hasta plaidieren, viele junge Anfiinger,

namenlose und doch dreiste Leute, wahrend die

Centumviralpraxis in der guten alten Zeit selbst

Miuuiern vornelimster Herkunft nur durch die

Empfehlung eines Consulars zugiinglich wurde.

Darf man Plinius beim Worte nehmen— was nicht

ohne Bedenken ist — so ware an eine Liste der

beim Centumviralgericht zugelassenen Sachwalter
10 zu denken (vgl. Hruza a. O. 58). Der Hastar-

praetoT hatte nicht bios in Anlehnung an die

Edicte, welche diePostulation in iure beschranken,

aus feststehenden Griinden gewisse Personen aus-

geschlossen, er hatte vielmehr nach freiestem Er-
messen iiber die Zulassung entschieden ; nur ware
zur Zeit des Plinius die fnihere Strenge bei der

Annahme ins Gegenteil umgeschlagen. Eine Uber-
treibung enthalt jedenfalls die im selbenBriefe mit-
geteilte Ausserung des Atilius (Crescens, o. Bd. II

20 S. 2082 Nr. 38) : sic in foro pueros a centum-
viralibus causis auspieari ut ah Homero in
seholis (vgl. Sen. contr. IX 5, 15). Fur das
Auftreten in den Quaestionen und im' Senate
mochte immerhin das Plaidieren vor den C. die

Yorschule bilden ; filr die Thatigkeit in den Privat-

gerichten aber sollte das namliche schwerlich be-

hauptet werden. Unter den Kaisern ist den Yor-
tragen der Gerichtsredner ein bestimmtes Zeit-

mass gesetzt; im Centumviralgericht kann dies

30 durch die otter erwahnte Lex Iulia zur Geltung
gekonimen sein (vgl. Tac. dial. 38. Plin. ep. I

23, 2. YI 2, 5—8). Aus der bekannten Erzah-
lung von dem Missgeschick des Ehetors C. Albucius
Silus (Sen. contr. VII praef. 6f. Quintil. inst. IX
2, 95. Suet, rhet. 6; o. Bd. I S. 1331) ersehen

wir die Verwendung des richterlich angeordneten
Eides als Beweismittel vor der Hasta (Demelius
a, O. 92. 104, 5. 113f.). Seneca und Sueton
lassen die C. selbst die AusschwOrung des Eides

40verfiigen, wie Paul. a. 0. die Polterung. Dem-
nach war der praesidierende Beamte wenigstens
bei wichtigeren processleitenden Yerfiigungen an
die Zustimmung der Spruchrichter gebunden. Wenn
Quintilian die Eidesverfugung einem iudcx zu-

schreibt, so verzichtet er entweder in seinem Be-
richt auf Genauigkeit im Detail oder er nennt
so den Vorsitzenden (man denke an den iudex
quaestionis und vgl. L. rep. Z. 19 CIL I 198),
der ja gewiss der Form nach als Yerkundiger des

50 von den C. gefassten Besehlusses der Anordnende
war. Uber die Abstimmung in Geriehtscollegien

zum Zweck der Bildung des Urteils handeln
mehrere Fragmente der iustinianischen Pandekten

:

XLII 1, 36—38. XL 1 , 24 pr., die man allge-

mein auf Recuperatoren bezieht, was jedoeh keines-

wegs bei alien feststeht. Marcellus im frg. 37
(s. Lenel Pal. I 592) hat wahrscheinlich die C.
im Auge. und die Lex Iunia Petronia vom J. 772 =
19 n. Chr. (frg. 24 cit.j betrifft sicher auch den

60 Freiheitsprocess vor der Hasta. Ubrigens galten
vermutlich ftir die Eecuperatoren und die Cen-
tumviralkammemim wesentlichen dieselbenGrund-
satze. Anwesenheit aller zum Spruch Berufenen
ist zur Giiltigkeit des Urteils erforderlich wie
geniigend; es kann zu stande kommen trotz des
non liquet eines oder mehrerer Eichter. Die Mehr-
heit der Stimmen entscheidet; sind sie gleich

* geteilt, so ist zu Gunsten des Beklagten zu spre-
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chen (unhaltbar Bethmann-Hollweg Civilpr.

II 58), nur in der liberalis oausa nach dem iuni-

schen Gesetze hnmer zu Gunsten der Freiheit.

Das vom Vorsitzenden verkiindigte Urteil, das

bios feststellfc, nieiuals condeinniert, gent von jeher

ausdriicklich auf den eigentlichen Streitpunkt ein

(arg..Gai. IY 166. Minic. Dig. XL 12, 30. Marcell.

Dig. Y 2, 10 pr.). Unbegriindet ist die verbreitete

Meinung (z. B. Karlowa Eom. Eechtsgesch. LT

440), dass die Sentenz die Entscheidung der Haupt-
sache nur erraten liess, indem sie das Sacrament
der einen Partei fur rechtmassig, das der anderen

fur unrechtmiissig erklart' (s. Artikel Sacra-
men turn). Allerdings erging ein besonderer

Spruch auch fiber diesen Nebenpunkt und, wo
xponsione agiert war, vorher noch fiber Gewinn
oder Yerlust der Wette. Keinem Zweifel unter-

liegt die voile, legitime Geltung des centumviralen

Urteils (Wlassak a, 0. II 201f.); nur im Frei-

heitsprocess entbehrt es unter Umstanden tiber-

haupt der Eechtskraft (Bethmann-Hollweg
a. 0. II 337). Um so schwieriger ist es, Klar-

heit zu erlangen liber das mindestens nach vor-

iulischer Ordnung zuweilen erforderliche, der Sen-

tenz nachfolgende arbitrium litis aestimandae
(o. Bd. I S. 688f. II S. 410). Gehorte es mit zur

Aufgabe der C, etwa derselben ganzen Kammer,
die judiciert hatte, oder einer kleineren Abteilung?
Analogieschlusse vom Eepetundenprocess her sind

kaum statthaft; die ZwOlftafeln (XII 4. Fest.

p. 376) berufen Privatrichter zur .Schatzung';

dessen ungeachtet kOnnte bei der Jahrhunderte

spateren Errichtung der Hasta dieser auch die

Aestimation fibertragen sein; aus Plin. ep. VI 33,

9 endlich ist selbst fur die Kaiserzeit keine sichere

Entscheidung zu gewinnen. A
T
on den neueren

Gelehrten wird das arbitrium litis aestimandae
den C. meist abgesprochen (M. Voigt Das ius

naturale III 707. Lammfromin Z. Gesch. der

Erbsehaftsklage 6, 2) und wold mit Eecht : Keller
(Civilpr. 6 § 16, 225) lasst die Frage offen. Fur
die Zulassigkeit der reform atorischen Appellation

<o. Bd. II S. 196ff.) gegen die Urteile der C. giebt

€s keinen Beleg. Der nach Stat. silv. I 4, 23—25
angenommene Fall eineT Appellation an den prae-

feetv-n wbi dtirfte durch 0. Hirschfelds Vor-

.schlag, statt centum ,eertum L zu lesen (Wiener

Studien III 273) beseitigt sein, und Suet. Domit.

8 (vgl. Yesp. 10) ist von ausserordentlicher Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand zu verstehen

(Bethmann-Hollweg a. 0. II 58, 32. Momm-
sen St,-E. lis 981, 1). Trotzdem wird iiberwie-

gend die Appellabilitat der C. gelehrt (o. Bd. II

S. 199), nach meinem Ermessen ohne ausreichenden

Grund. Im praetorischen und — seit der Lex
Iulia — im gesetzlichen Formularprocess kann
das zwischen den Parteien begrundete Process-

verhaltnis ohne Urteil durch Zeitablauf erlosehen;

dagegen findet keine Processverjahrung statt, wo
die C. als Spruchrichter angenommen sind (Gai.

IV 104f. Suet. Yesp. 10. Wlassak a. 0. 1 54—56.
II 28f.).

VIII. Untergang. Die jfingsten sicheren

Zeugnisse fur das Bestehen des Centumviralgerichts
finden sich in den Schriften von Ulpian (ad edict.

Dig. V 2, 8, 14) und Paulus (qitaest. Dig. V 2,

17, pr. XXXIV 3, 30), die nach 211 n. Chr. ver-

Cffentlicht sind. Bis in den Anfang des 3. Jhdts.

reichen auch die Belege fur den Decemvirat
(M o inm s e n St.-E. II 3 594, 1 ; vgl. 608, 3). Andrer-
seits kennt die iustinianische Gerichtsverfassung

die C. nicht. Dies stent fest, auch wenn es im
Cod. lust. Ill 31, 12 pr. nicht besonders gesagt sein

sollte. Sind die C. aus der allgemeinen Liste der

gesetzlich Judicierenden genommen (o. S. 1937),

so empflehlt sich die Annahme, dass die Hasta
zugleich mit den anderen ,Schwurgerichten' in

10 der grossen Krise nach Severus Alexanders Tod
(235 n. Chr.) untergegangen ist, als die Aufstellung
des Eichterverzeichnisses durch den Kaiser auf-

ho'rte. Erwahnungen der C. aus spaterer Zeit

fallen dagegen nicht ins Gewicht, weder Hieronym.
epist. 50,2 (ad Domnionem) aus dem letztenDecen-
nium des 4. Jhdts., noch der westgothische Paulus
(sent. Y 16, 2) aus dem J. 506 (vgl. noch Syr.-rOm.

Rechtsbuch L. § 57. Bruns-Sachau S. 18. 225).

Klar ist es. dass die centumviri in Alarichs Ge-
20 setzbuch nicht mehr bedeuten als in Iustinians

Pandekten. Ebenso konnte auch der gelehrte

Kirchenvater fur Eechtssachen , die frtiher ge-

wohnlich vor die Hasta kamen, den Ausdruck een-

tumvirales causae gebrauchen. Ubrigens ist der

iiberlieferte Hieronymustext an der in Betracht

kommenden Stelle sehr verdachtig. Wer den

gan z en Brief liest, wird schwerlich anders urteilen.

Schon Vallarsi (Hier. Opp. I p. 237, Venedig

1766) macht aufmerksam auf einen Fehler, den
80 er in dem Worte hereditariae sucht. So diirfte

es ratsam sein, auf die Hieronymusstelle keine

Schliisse zu bauen.

IX. Eigenart. Die Hasta wird von namhaften
Forschern (von Keller, Bethmann-Hollweg
u. a.) als ,Yolksgericht' bezeichnet. Was soil

und was kann dies bedeuten ? Huschke behauptet,

neuestens unter Zustimmung von Schulin (Ge-

schichte d. Eom. Rechts 506. 509), dass die ur-

spriinglich auch in Civilsachen richtende Volks-

40 versanimlung spater durch die C. ersetzt sei.

Diese Yermutung bedarf wohl keiner Widerlegung.

Weiter aber schliesst man aus der Art, wie die

Eichterliste nach Fest. ep. 54 zu stande kam,
auf eine Eeprasentation der ,Tribusversammlung'

oder des ,Yolkes' durch die C. Allein der uns

heute so naheliegende Vertretungsgedanke ist

keineswegs selbstverstandlich; als erwiesen kCnnte

er nur gelten, wenn er durch die Uberlieferung

besonders unterstiitzt war*. Im ,Abriss des rOmi-

50schen Staatsrechts' (249; vgl. St.-E. 113 231,2)
erklart sich jetzt Mommsen geneigt, fur die

Wahl der C. durch die einzelnen Tribus zu stimmen.
Diese Ansicht ist schon oben (S. 1936) zuriick-

gewiesen. Dass fur sie aus dem Namen centum-
viri kein genflgendes Argument zu gewinnen
ist, zeigt die Les repet. Z. 18. 21 CIL I 198
(eos in Z. 18 ist durch eis in Z. 21 bestatigt,

daher nicht zu tilgen). Darnach wird man von
einem ,Yolksgerieht' der Hundert wohl nur sprechen

60 kOnnen im Gegensatz zum Privatgericht, insofern

die C, wie die Quaestionen, vom Staat allein zur

Indication bestellt sind. Klarer wurde dies aus-

gedrfickt durch das Wort ,Staatsgericht'. Ubrigens

erscheint die Hasta ihrer urspriinglichen Besetzung
nach allerdings als eine ,populare' Einrichtung.

Mit Eecht betont Jobbe"-Duval den Umstand.

dass das Grundungsgesetz allem Anschein nach
zum Geschworenendienst auch nichtsenatorische
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Burger beruft, wahrend bis auf C. Gracchus in

den Privatgerichten die Senatoren iiberwogen (vgl.

aber Wlassak a. 0. II 196, 16. 216,68). Wie
in der grOsseren Zalil der Spruchrichter, so mochte
der Stifter auch in der Bildnng der Centumviral-

liste aus der Gesamtheit der (vermOgenden) Biirger-

schaft eine hoherc Gewahr erblicken fiir den Schutz
derjenigen Rechte, durch die das biirgerliche Dasein
hauptsachlich bedingt ist (vgl. Puchta Insti-

lenbruch in Gift ck Pandekten XXXV 346—365
Gust. Hartmann tiber die querella inoffio.

testamenti (Basel 1864) 4—24. E. Schlesinger
(Milnchener) Brit. Vierteljahresschr. fiir Gesetz-

geb. VII -170-478. Bckkcr Die Aktionen I

272—285. Franz Schroder Noterbenrecht I
382—417. 430—434. K. Unzner Die Querella

inoff. testamenti 1—53 ; Tgl. 79—99. M. Yoigt
Rom. Eechtsgeschichte I 479—484. E i s e 1 e

tntionen io I § 153 a. E. Jhering Geists I § 15, 10 Ztschr. f. Eechtsgesch. Eom. Abt. XXVIII 256
115). In letzterer Beziehung musste freilich die

Hasta ihre Eigenart einbiissen, als die Geschwo-
renenstellen in alien Geriehten Gemeingut der

oberen Biirgerklassen wurden, im iibrigen aber

ist sie eine Anomalie in der romischen Gerichts-

verfassung geblieben vom Anfang bis zum Ende.
Unseres Wissens lasst sich das Spruehgericht der

Hundert weder ankniipfen an Einrichtungen der

fruhen Republik — falls nieht eine der Quaesti-

306. — Einzelne Centumviralprocesse behandeln
Puttmann u. Zepernick bei S. Siecama a. 0.
211—229. 266—277. M. Voigt a. 0. 536. 540,
die causa Curiana insbes. Walther Munzinger
Causa Curiana (Bern). M. Voigt Jus naturale I

48—51 mid die von H. Pernice Jahrb. d. gem.
deutschen Eechts I 234, 12 Genannten. — Lehr-
und Handbiicher : Zimmern Geschichte d. rem.
Privatrechts III 36-46. 94—98. Puchta Insti-

onen alter sein sollte — , noch hat der Gedanke 20 tutionen I 10 § 153. Walter Gesch. d. Eom.
des Collegialgerichts fiir Civilsachen unter magi-
stratischer Leitung zum zweitenmal auf rOmiscbem
Boden Wurzel gefasst. Die Entwicklung fiihrt

ohne Mittelglieder vom privaten zum reinen Be-

amtengericht; die C. stehen allezeit abseits mid
erlangen auch auf besehranktem Gebiet nirgends

die Alleinherrschaft. So legt sich die Frage nahe,

die zur Zeit kaum zu beantworten ist : ob etwa
ein fremdlandisches Yorbild eingewirkt hat bei der

Eechts lis § 694. Keller-Wach Rem. Civil-

process 6 § 6. W. Rein Privatrecht und Civilpr.

d. Romer (1858) 870-873. Rudorff Rom. Eechts-

geschichte II 29. 34. Bethmann-Hollweg
Civilpr. d. gem. Eechts I 56—60. II 11. 53—58.
230—235. Mommsen Efim. Staatsrecht lis 231-

59 Of. 607f.; Abriss d. Eom. St.-E. 249f. Kuntze
Cursus d. Eom. Eechts 2 87. 142f. 224f.; Excursea
112—117. Ch. Maynz Cours de droit Romain*

Stiftung und Gestaltung des Centumviralgerichts. 30 1 189—192. Padelletti-Uogliolo Storia del
Litteratur. Altere bei Haubold-Otto In

stitutionum iur. Eom. lineamenta I 441f. Ferner
S. Siccama-Zepernick De iudicio cen-

tumvirali (Halle 1776). B e thman n-Ho 11-

weg Zeitschr. fiir gesch. Rechtswissenschaft. V
358—400. A. W. Heffter Gaii institut. com-
mentarius quartus 31—41. K. A. Schneider
De centumviralis iudicii origine (Eostock 1835).

C. G. Zumpt Abhandl. Akad. Berl. 1837, 129

diritto Eom.2 298f. 305f. 577. Madwig Ver-
fassung und Venvaltung II 228—233. Baron
Gesch. d. Rom. Rechts I § 182. Schulin Gesch.

d. Rom. Eechts 488f. 520—522. 529—531. Cog-
liolo Storia del diritto priv. Eom. I 204—206.
E. Cuq Institutions juridiques des Eomains 1

404—406. 414f. 713.
" Leonhard Institutionen

d. Rom. Eechts 505. [M. Wlassak.]

2) Centumviri in der Gememdeverwaltung.
153. Ph. Ed. Huschke Verfassung d. Servius40So werden die decuriones (s. d.), deren Zahl
Tullius 585—592. 605—610; Krit. Jahrbiicher

f. Rechtswissenschaft v. Richter V (1839) 475—493

;

Multa und Sacramentum 405—407. 464, 309. 498.

500—502. K. Stintzing Verhaltnis der Legis-

actio sacramento 43—54. I)em burg Krit. Ztschr.

f. ges. Eechtswissensch. I 264— 269. Krug
tiber Legis actiones u. d. Centumviralgerichts

(1855). R. R6mer Krit. tiberschau d. Gesetzgeb.

u. Rechtswissensch. Ill 442—454. F. D. Sanio
Varroniana 121—124 N. 178. Karlowa ROm. 50
Civilprocess z. Z. der Legisactionen 247—251.

Padelletti Archivio giuridicoXV 531-543. Ad.
Schmidt Ztschr. f. Eechtsgeschichte Eom. Abt.

XV 152—154, 2. E. Chen on Le tribunal des

Centumvirs (Paris 1881). Fioretti Legisactio

sacramento 83—88. L e n e 1 Edictum 1 1 1 f. K a p -

peyne van de Coppello Abhandlungen z. rflm.

Staats- und Privatrecht 319f. 326. J. Poiret
De centumviris (Paris 1886). 0. E. Hartmann

normal 100 gewesen zu sein scheint (vgl. die

Hundertzahl der Decurionen im Album von Canu-
sium CIL IX 338; fiir die geplante Coloniegriin-

dung in Capua werden centum decuriones in

Aussicht genommen. Cic. de lege agr. II 96) und
inschriftlich fiir Vei (CIL XI 3801. 3805. 3807
—3809. 3811, vgl. 3814) und fur das sabinische

Cures genannt (IX 4952. 4959. 4973. 4978; neben

decuriones gebraucht: 4957. 4970. 4973).

[Kubitschek.]

Ceiituiiculus (Deminutiv von cento) ist das

aus bunten Lappen zusammengeflickte Harlekhis-

kleid, in dem die Mimi gewOhnlich auftraten.

Apul. de mag. 13 : Quid enim si choragium
thymelicum possiderem? Num ex eo argumen-
tarere etiam uti me consuesse tragoedi syr-

mate, histrionis erocota, mimi eentunculo?
[Pollack.]

Centuria. 1) KsrTovoia. schlecht beglaubigte
Ubbelohde Ordo iudiciorum I 298—314. 437. 60 Lesart bei Ptol. IV 6 fin. fur IlivTovaoia oder JIiv-

453, 41. 526f. 563—568. Wlassak Rom. Pro-

cessgesetze I 87, 1. 109—114. 131—152. 206—
238. n 201-203. 290—293. 361. JCrs EOm.
Eechtswissenschaft I 175. 181—192. Eisele
Abhandlungen z. rom. Civilprocess 82—86. 97—99.
Jobbe"-Duval Grande Encyclopedic IX 1157f. —
tiber den Centumviralprocess in Qucrellsachen

:

W. Francke Recht derXoterben 250-270. Miih-

rovQia, s. d. [Dessau.]

fc) Centuria, urspriinglich eine Abteilung
von 100 Mann (Fest. p. 53. Varro de 1. 1. V
88. Isid. orig. IX 3, 48) , ist die Bezeichnung
der Einheit, welche derjenigen Einteilung des

rOmischen Volkes zu Grande gelegt war, die von

der Tradition dem Konige Servius Tullius zuge-

schrieben wird (Liv. I 43. Dion. IV 16ff. Cic.
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de rep. II 39). Der Zweck dieser Einteilung

war ein doppelter, erstens ein militarischer: fest-

zustellen, in welcher Art und Weise und an wel-

cher Stelle jeder Btirger seine Wehrpfiicht zu er-

fiillen habe; zweitens ein politischer: die Gliede-

rung und Abstufung der Biirgerschaft behufs Bil-

dung von Stimmkorpern fur die Volksversamm-
lung. Fiir den ersten Zweck war urspriinglich

die Sollstiirke der C. wahrscheinlich auf 100

Mann festgesetzt; thatsachlich diese Starke auch

nur annahernd einzuhalten, kann nicht mOglich

gewesen sein und hatte auch dem politischen Zweck
der ganzen Ordnung nicht entsprochen (Cic. de rep.

II 40. Dionys. IV 21). Sehr fraglich ist es, ob der-

selbe Mann, der die C. -Verfassung schuf, sie auch

bereits auf die Stimmordnung in der Volksver-

sammlung iibertragen hat. Genz (Die servia-

Equites:

6 sufragia (Cic. rep. II 39. Pest. p. 334)

12 centuriae

I. Classe:
40 cent-, iutliores ) (nach Cic. rep. II 39 hat die

nische Centurien-Verfassung, Progr. Sorau 1874)

und S o 1 1 a u (Entstehung und Zusammensetzung d.

altrOm. Volksversammlungen, Berlin 1888, 229ff.)

suchen das Gegenteil zu erweisen; die Einteilung

des Volkes in 0. und Klassen fiir die Aushebung
und Schlachtordnung riihrt nach ihnen von Ser-

vius Tullius her, ihre Ubertragung auf den poli-

tischen Zweck lialten sie fiir spateren Ursprungs.

Nach Ihne (Die Entstehung der servianischen

10 Verfassung, Symbol, philol. Bonn. 629ff.) ist die

serviamsche Verfassung weder eine ganz neue
Schopfung, noch eine von den Griechen entlehnte

Form, sondern das Schlussresultat einer langen
Entwicklungsreihe (,weder gemacht noch erborgt,

sondern erwachsen in und mit dem rOmischen

Volke'). Ihre Gestaltung ist nach unsern Quellen

folgende

:

Censusgatze

:

40 seniores f erste Olasse nur 70 Centurien)

dazu:

18 cent.

80 , 100000 aeris nach Livius u. Dionys.

120 000 „ nach Plin. XXXIII 43
u. Fest. ep. p. 113.

125 000 . nach Gell. VI 13.

1 cent, fabrum tignariorum (Cic. l

39; orat. 156)

1 s fabrum aerariorum

II. Classe:
10 cent, iuniores, 10 cent, seniores
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Livius fiigt den fiinf C. der Unbewafmeten eine

sechste immunis militia binzu; man hat sie mit
den vonVXcero (de rep. II 39. 40) erwiihnten prole-

tarii identificiert. Das waren diejenigen , deren
Ccsitz uiuLt iuelu als 1500 As boding'; sie batteli

ihren Namen Ton proles (Cic. a. 0. Test. p. 226.

Gell. XVI 10, 13, Non. p. 67; pauperes satis
stipendii pendere, si liberos educent Liv. II 9, 6).

Nach Gell. XVI 10, 13 standen noch eine Stui'e

vollendete 45. Lebensjahr: vgl. Mommsen St.-R.

I 508, 1).

Reform der C.-Verfassung. Um die Zeit,

als die Zahl der Tribus auf 35 gebracht wurde
(post expietas quinque et trigmta tribus Lit. I

43, 12). also nach 513 = 241, ist die C.-Ordnuug in

der Weise umgestaltet worden, dass man sie mit
der Tribusordnung in Einklang zu bringen suchte

(Dionys. IV 21. Liv. I 43, 12. Appian. b. c. I 59).
tiefer als die proletarii die capita, censi, d. h. die- 10 Da Livius in der dritten Dekade die neue Ord-
jenigen, die gar nichts oder allerhochstens 375 As
besassen, dagegcn fallen nach Festus ausdriick-

licbem Zeugnis (p. 226) proletarii und capite

censi zusammen, und dasselbe deutet Cicero an
(de rep. II 40). Sie bilden den Gegensatz zu den
locupletes (Cic. a. a. O. G-ai. Dig. L 16, 234, 1.

Isid. orig. X 155. Varro de vit. p. E. bei Non.
p. 67. Fest, ep. p. 119. Plm. n. li. XVIII 11.

Gell. X 5, 2. (Md. fast. V 281) oder adsidui

nung bereits voraussetzt, fallt sie vor 536 = 218.

.

Aus der Epoche 513 = 241—536 = 218 kommen
hauptsachlich zwei Censorenpaare in Betracht, die

als Urheber derReform angenommen werden diirfen,

C. Aurelius Cotta und M. Fabius Buteo 513 = 241
und C. Flaminius und L. Aemilius Papus 534 —
220. Mommsen hatte sicb fruher (Rom. Tribus
108) fur die erstern entschieden und hiefiir die

Zustimmung Langes (BOm. Altertumer IIS 499,
s. d.), deren Namen schon die Alten zum Teil 20 daselbst auch die altere Litteratur iiber diese

Tichtig von assidere (Char. p. 75 K. Fest. ep. p. ,

.

haufiger aber (assidui) von assem dare (Aelius Stilo

bei Cio. top. 10. Cic. de rep, II 40. Quintil. V
10, 55. Gell. XVI 10, 15. Fest. ep. p. 9. Charis.

p. 97 K. Isid. orig. X 17) ableiteten; vgl. Momm-
sen St.-E. in 237. Nach Mommsen (St,-R. Ill

285, 6) gehOren die Begriffe proletarius und capite

census iiberhaupt nicht in die Wehrordnung (d.

h. in das C.-Schema), sondern in die Steuerord-

Frage) erlangt. Im Staatsrecht (III 254, 4. 270,

3) sctzt er die Reform in das J. 534 = 220 , iu-

dem er die Naehricht des Sallust (hist. 1 9 Dietsch),

wonach der.patrieisch-plebeisehe Hader lis zum
Beginn des zweiten punischen Krieges reichte, auf
die durch die C.-Reform bewirkte Zulassung der
Plebeier zu den sex suffragia equitum bezieht.

Doch ist einerseits die Notiz des Sallust in der
fragmentarischen Form, in der sie vorliegt, zu all-

nung. Festus (p. 177) erwahnt schliesslich noch 30 gemein gehalten, um so weitgehende SchMsse
eine C, in welcher alle diejenigen stimmten, die

aus irgend einem Grunde versaumt hatten, ihre

Stimme in ihrer Klasse abzugeben (JVi quis scivit

centuria est, quae, dicitur a Ser. Tullio rege con-
stihda, in qua liceret ei suffragium ferre, qui
non tulisset in sua, ne quis eicis suffragii-iure
privaretur .... sed in ea centuria neque cense-
tur quisquam neque eenturio praefieitur neque
centurtalis potest esse, quia nemo certus est eius

daraus zu folgern, andrerseits beiMommsens An-
nahme unerklarbar, dass weder Livius XXI 63, 3ff.

noch Polybios II 21 bei Schilderung der Verdienste,

die sich Flaminius um die Plebs erworben hat,

eine Massregel von der Wichtigkeit der C.-Eeform,
die alle andern Thaten des Flaminius in den
Schatten stellen wiirde, erwahnen. Ihne (Eiim.

Gesch. IV 12) glaubt, dass die Reform nicht durch
einmaligen Gesetzesact herbeigefiihrt worden sei, ,

eenturiae ciris). Diese C, die Huschke fur 40 sondern dass die Formen der servianischen Ord-
idcntisch hielt mit der der proletarii (Verf. d,

Serv. Tull. 225ff.), wahrend Mommsen fruher
annahm (Rom. Trib. 98), dass sie nach jeder Klasse
aufgerufen wurde, halt der letztgenannte Gelehrte
jetzt mit Recht fur ebenso flctiv (St.-R. Ill 286),
wie die der proletarii.

An der Spitze jeder C. stand, wie aus der
soeben besprochenen Festusstelle hervorgeht. ein

Centurio (Dionys. IV 17. VII 59. CIL VI 200

nung forhviihrend in Fluss blieben und bei den
periodisch abgehaltenen Schatzungen dem jedes-

maligcn Zustande des Volkes angepasst wurden.
Die Art der Reform kann nur aus einigen

diirftigen Notizen erschlossen werden. Wir wissen
durch das Zeugnis des Linus (I 43, 12), dass die

Zahl der Tribus, mit denen die C. jetzt in Ver-

bindung gebracht wurden, verdoppelt wurde, in-

dem jede Tribus in eine Abteilung iuniorum und
Iulian.orat. Ill p. 129 C), spiiter auch curator 50 eine seniorum zerlegt wurde (duplicato ear,
eenturiae genannt (Inschr. Bull. com. 1885, 161)
Das Teilungsprincip der ganzen Ordnung ist be
grnndet auf Census, Ordnungen, Alter {discriptus

fiopulus censu ordinibus aetatibus Cic. de leg.

II 44 , vgl. Ill 7 ; de harusp. rep. 11 ; de rep. IV 2.

Lael. Felix bei Gell. XV 27,4; discriptis ordinibus
classibus aetatibus Cic. p. Flacc. 15). Nach dem
Census ist die Biirgerschaft in Klassen gegliedert,
daher Cic. p. Flacc. 15 classibus sagt statt censu

numero centuriis iuniorum senwrumque). Es
steht ferner durch viele Zeugnisse fest, dass die

C. und Klassen die ganze republicanisehe Zeit

hindurch fortbestanden haben (Stellen bei Lange
Rom. Altert, lis 500) und dass bei den Abstim-
mungen die C. nach Klassen aufgerufen wurden
(bes. Cic. Phil. II 82: vgl. Liv. XLIII 16, 14).

Endlich ist uns als sicher uberliefert, dass bei
der Abstimmung nicht mehr wie fruher die Eitter-

Uber die Bedeutung des Wortes elassis und die 60 centurien das Vorstimmrecht hatten, sondern eine
Censussatze s. den Art. C las sis. Die Ordnungen
(ordines) bezieht Mommsen (St.-R. Ill 253) auf
die C. Mit den aetates wird auf die Teilung in

seniores und iuniores Bezug genommen ; die Grenze
zwischen beiden machte das vollendete 46. Lebens-
jahr (Liv. XLIII 14. 6. Tubero bei Gell. X 28. 1.

Polyb. VI 19, 2. Cic. de senect. 60; nach Varro
bei Censorin. 14, 2 und Dionys. IV 16 war es das

aus alien C. (oder nur denen der ersten Klasse?)
ausgeloste C. (Cic. Phil. II 82. Liv. XXIV 7, 12.

XXVII 6, 3), die praerogativa. Dumber aber, wie
diese Thatsachen zu combinieren sind und wie
man sich die reformierte C.-Ordnung danach vor-

zustellen hat, gehen die Meinungen weit aus-

einander.

Pantagathus, dessen Meiming nach brief
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licher Mitteilung des Antonius Augustinus von
Ursinus in Drakenborchs Commentar zu Liv.

I 43 entwickelt worden ist, nahm an, dass jede
Tribus aus jeder Klasse je eine C. seniorum und
iuniorum, also im ganzen zehn C, enthielt, und
dass zu diesen 350 C. noch 35 (oder vielleicnt 70)
Rittercenturien und eine centuria sextae elassis

(proletarii und capite censi) kamen, im ganzen
also 386 (oder 421) C. Ihm' haben sich, nach-

dem Savigny zuerst im J. 1805 (in Hugos civi-

listischem Magazin III nr. XVI, wiederholt in Sa-
vignys Verm. Schrift I Iff.) und Mommsen in

den ,R6mischen Tribus' (Altona 1844) seine Lehre
angenommen und mit geringen Modificationen ent-

wickelt hatten, in neuerer Zeit die meisten an-

geschlossen (z. B. Genz Die Centuriat-Comitien

nach der Reform, Progr. Freienwalde 1882. Ihne
Rom. Gesch. IV 11. Schiller Rdm. Staatsaltert.

155, Klebs Ztschr. d. Savigny-Stiftung XII
1892, 181ff. u. a.). Nur statt der 35 oder 70

Rittercenturien lassen alle Neueren nach der Ee-
form die 18 alten Eittercenturien fortbestehen

;

der Fortbestand der Handwerker- und Musiker-

centurien wird von einigen, wie von Genz und
Klebs geleugnet.

Eine ganz andere Ansicht hat dagegen Nie-
buhr (R6m. Gesch. Ill 382ff.) aufgestellt. Da-
nach gab es in jeder Tribus nur zwei C. pedi-

tum, eine seniorum und eine iuniorum, indem
der Unterschied der Klassen ganz beseitigt war.

Dazu kamen dann noch die 18 Reitercenturien und
zwar 12 C. der Hdchstbesteuerten mit einem Cen-

sus von einer Million As und daruber und 6 patri-

cische C. ohne Census, so dass cs nun im ganzen
88 C. gab. Niebuhr steift sich auf den livia-

nischen Ausdruck (I 43, 12) duplicato eartim (sc.

tribuum) numero centuriis iuniorum seniorum-
quc und auf die dreimalige Bezeiclmung der Prae-

rogativcenturie durch den Namen der Tribus und
der Alterstufe ohne Hervorhebung der Klasse (Ani-

ensis seniorum, Liv. XXIV 7, 12; Veturia iunio-

rum, Liv. XXVI 22, 12; Veturia seniorum ebd.

§ 10 ; Oaleria iuniorum, Liv. XXVII 6, 3 ; vgl. Lu-
oan. V394. Ps.-Ascon. p. 139 Or.). Seine Ansicht ist

aber deshalb unhaltbar, weil sie die Klassenunter-

schiede beseitigt, welche wahrscheinlich bis qn

das Ende der Republik bestanden haben (z. B.

Sail. lug. 86, 2. Cic. de leg. Ill 44; p. Flacc. 15;

de rep. IV 2. Lex agrar. v. J. 643 = 111; quinta

elassis bei Cic. acad. pr. II 73). Diesem Ubelstande

der Xiebuhrschen Hypothese sucht Huschke
(Verf. d. Serv. Tull. 1838, Cap. 12), der gleichfalls

88 C. annimmt, abzuhelfen, indem er die 70 Tri-

huscenturien so auf die fiinf Klassen verteilt, dass

die erste Klasse mit Einschluss der Bitter 38 C.

enthielt. die zweite, dritte, vierte je 8, die fiinfte

26. Hiefiir fehlt es aber in der Uberiieferang an

jeglichem Anbalt.

Zwischen Pantagathus-Savigny und Nie-
buhr suchten Madvig und Lange zu verniit-

teln, wobei jener sich mehr zu Niebuhr, dieser

mehr zu Pantagathus hinneigte. Madvig
(Verf. u. Verw. d. r. St. I 117ff.) nimmt mit Nie-
buhr 88 C. an, lasst aber in jeder einzelnen C.

der pedites Burger aller Klassen gemischt sein,

,so dass die Klassen gewissermassen in die C.

aufgenommen waren'. Seine Ansicht hat Genz
(Progr, Freienwalde 1882) bekampft, Gerathe-

wohl (Die Eeiter und die Rittercenturien zur Zeit

d. rOm. Eep., Munchen 1886) zu verteidigen ge-

sucht, indem er jedoch (mit Lange) den Reitern

insgesamt nur 6 C. giebt. im ganzen also 76 C.

herausrechnet. Nach Lange (ROm. Altert. II

3

491ff.; in der ersten Auflage bekennt sich Lange
zur Hypothese Pantagathus-Savigny) gab es

70 Halbtribus mit 70 Stimmen, deren jede aber

5 C. als Unterabteilungen hatte. Die 350 C.

10 hatten zuerst jede fur sich gestimmt, dann seien

bei einer zweiten Renuntiation, durch welche das
Endergebnis festgestellt wurde, die je fiinf Stim-

men der eenturiae seniorum und iuniorum einer

Tribus zu je einer Gesamtstimme vereinigt wor-

den. Die 18 Rittercenturien hatten, je zu dreien

zusammengelegt, die sex suffragia gebildet. Die
beiden C. der Handwerker, die beiden der Trompe-
ter, die C. der capite censi und die C. ni quis

scivit hatten zusammen erne oder zwei suffragia
20 gehabt. So ergeben sich nach Lange fur die

Schlussrenuntiation 77 oder 78 Stimmen.
Mommsen hat in den .Remischen Tribus'

und in den sieben ersten Auflagen der rOmischen

Geschichte die Hypothese des Pantagathus ver-

treten; im Staatsrecht (III 274ff.) hat er jedoch

eine ganz neue Ansicht aufgestellt. Indem er

namlich jetzt, entgegen seiner friiheren Meinung,

mit Peter (Epochen d. Verfassungsgesch. d. rflm.

Republ, Lpzg. 1841, 68) die Bemerkungen, welche

30 Cic. de rep. II 39 iiber die C.-Verfassung macht,

teils auf die alte, tcils auf die neue Ordnung
bezieht, glaubt er, dass es nach der neuen Ord-

nung zwar 350-1-18 + 5 Centurien gab, aber

wie in der alten Ordnung nur 193 S t imm e n. Nur
die 70 C. der ersten Klasse hatten eine gleiche Zahl

von Stimmen gehabt, dagegen die 280 C. der zweiten

bis funften Klassen zusammen nur 100 Stimmen.
Man solle sieh dies in der Weise veranschaulichen,

dass etwa von den 70 Stimmabteilungen der zwei-

40 ten und der folgenden Klassen 60 je drei und
drei, 10 je zwei und zwei zusammengelegt wurden
und also aus ihren Abstimmungen 25 Stimmen
hervorgingen. Hiegegen hat sich in sehr sorg-

faltiger und grundlicher Ausfuhrung Klebs ge-

wendet (Die Stimmenzahl und die Abstimmungs-
ordnung der reformierten servianischen Verfassung,

Ztschr. d. Sav. Stiftg. XII 1892, 181—244). Er
zeigt, indem er alle denkbaren Combinationen

durchgeht, dass der von Mommsen angenom-

50 mene Abstimmungsmodus (280 C, mit 100 Stim-

men) wenn nicht unmfiglich, so doch sehr un-

praktisch und schwer durchfuhrbar gewesen ware,

und erweist ferner, dass die ciceronische Darstel-

lung (de rep. II 39) sich nur auf die servianische

Ordnung bezieht, auf die reformierte Ordnung da-

gegen nicht mitbezogen werden darf. Wir konnen
uns dem nur unbedingt anschliessen. Kiirzlich

hat freilich Soltau (Jahrb. I Philol. CLI 1895,

410ff.), an Mommsen ankniipfend, von neuem
SOversucht, Ciceros Angaben auch fur die Reform

nutzbar zu machen, mdem er im Ganzen zwar

371 C fur die Abstimmung jedoch nur 231, nam-
lich 70 (I. Kl.) + 35 (H. KL) -i- 35 (III. KL)

+ 35 (IV. Kl.) -1- 35 (V. Kl.) 4- 18 (Eitter) -+ 2

(Schmiede und Musiker) — 1 [proletarii), heraus-

rechnet; aber er'gerat hiebei nicht nur mit sich

selbst, sondern auch mit Cicero in Widerspruch

;

denn nach Soltau s Ansatz wurde die Majoritat
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erst erreicht, wenn zu den 89 Stimmen der ersten

Klasse, Schmiede und Ritter noch 22 Stimmen
der zweiten Klasse hinzukamen, nach Cicero aber

geniigten dazu schon 8 Stimmen der zweiten

Klasse (Cic. de rep. 11 39 JSune rationem vi-

detis esse totem ut equituni {centuriae own sex}

suffragiis et prima classfs", addita centuria quae
ad summum ttsum urbis fabris tignariis est

data, (LXXX)VIIII centurias (habeat: quibus

p. 129 C), so linden wir audi insehriftlicli die C.

nocli hie und da bezeugt (aeht C. der tnb. Sums,
tun, CIL VI 200; tribui Sucusanae eorpori

seniorum centuriae primae Bull. com. 1885, 161

;

cui populus eius corporis immunitatem sex cen-

turiarum decrevit OIL VI 198). Doch liatten

sie jegliche politische Bedeutung verloren und
dienten nur noch der Organisation der Getreide-

verteilung. Genaueres dariiber s. unter Tribus.
ex cent, quattor cenkiriis), tot mini reliquae 10 Die Spielleute bestehen gleichfalls in der Kaiserzeit

sunt, otto solae si acceserunt, confecta est vis

populi universa; die in Klammern eingeschlossenen

Worte rflliren von der zweiten Hand her, welcher
Kitschl Opusc. Ill 637ff. jede Autoritat abge-
sprochen hat; neuerdings ist nach wiederholter

Lesung des vatikanischen Palimpsestes der Be-
weis erbracht worden, dass die CorrectuTen der
zweiten Hand von grossem Werte sind, vgl. A.
Strelitz De antiquo Cic. de rep. librorum emen-

in Verbilnden fort, die aber nun collegia heissen.

S. dariiber den Art. Collegium. [Kiibler.]

3) Die unterste Einheit des rOmischen Fuss-

volkes, zunachst in der sog. servianischen Ord-
nung der Centuriatcomitien , wo die Gliederung

nach C. auf den Ursprung aus der Heeresordnung
hinweist (s. Nr. 2). Auch nachdem in der Legion
zwei Centurien zu einem Manipel zusammenge-
fasst werden, bleibt die C. die administrative Ein-

datore, Gnesen-Breslau 1874. R. Beltz Die hs. 20heit(Caes. b. c. 164,5. 76, 3, und die Inschrif-

Uberlieferung von Cic. de rep., Jena 1880. K. Pf aff

De diversis manibus quibus Cic. de rep. libri

in cod. Vat. correcti sunt, Heidelb. 1883; speciell

fur die oben angeftihrte Stelle hat Klebs a. a. O.

202ff. nachgewiesen, dass die Correcturen und Zu-

satze der zweiten Hand nichts enthalten, was
nicht mit der sonstigen Darstellung Ciceros im
vollsten Einklange stiinde). Bei der Diirftigkeit

der Nachrichten ist es unmOelich, fiber die C.-Be-

ten der Kaiserzeit, v. Domaszewski Die Pahnen
21 ; Religion d. r. H. 103). Sie findet sich darter

bei alien Fusstruppen und ist auch auf die Flotten-

mannschaft iibergegangen , Mo mm sen C1X X
3340. Die Erinnerung einer Gliederung der rO-

mischen Beiterei nach C. hat sich nur durch die

sog. servianische Ordnung der Centuriatcomitien

erhalten und wurde auf die Grtindungssagen fiber-

tragen, so Liv. I 13, 8. 36, 2. 43, 9 u. a.; mehr
form zu volliger Sicherheit zu gelangen. Die An- 30 Stellen bei Mommsen St.-R. in 107.
nahmedesPantagathus hat wenigstens den Vor-

zug der Einfachheit fiir sich, wahrend alle iibrigen

Aufstellungen ihr gegeniiber gekiinstelt erscheinen.

Daran ist auf jeden Fall festzuhalten, dass Ciceros

Darstellung fiir die reformierte Ordnung nicht

verwertet werden darf. Bestehen bleibt allerdings

die eine Schwierigkeit , dass Cicero der ersten

Klasse der servianisehen Ordnung im Widerspruche
mit Livius und Dionysios nur 70 C. giebt; aber

[v. Domazewski.]

4) Centurien der Collegien. Auch die

Collegien sind nicht selten in C. gegliedert, ohne
dass sich jedoch liber die Starke dieser Abtei-

lung etwas Genaueres ermitteln Hesse; centuriae
tres der fabri soliarii baxiarii in Bom CIL VI
9404, C. der fabri und centonarii in Mailand
CIL V 5612. 5701. 5869(5888), der aerarii ebd.

CIL V- 5892, der centonarii dolabrarii sealarii
es kann dabei nicht einmal mit' Sicherheit von 40 in Comum CIL V 5446. Auch diese C. standen
einem Irrtum Ciceros gesprochen werden, da der

Fehler ebensogut bei tier Quelle des Livius und
Dionysios liegen kann.

Die Reform trug nach Dionysios einen demo-
kratischen Charakter. Das ist insofern richtig,

als den Rittern die Prerogative genommen war,
die von nun ab unter samtlichen Tribuscenturien

ausgelost wurde (Cic. Phil. II 82 ; ad Qu. fr. II

14,4. Liv. XXIV 7, 12. XXVn6, 3). Dieiibrigen

unter einem Centurio; ein solcher begegnet in Mai-
land CIL V 5738. In Puteoli sind die Augusta-
les in C. geteilt; genannt wird eine centuria
Petronia CIL X 1873. 1888 und eine centuria

Cornelia CIL X 1874. Ephem. epigr. VIII 369.
"\»gl. Buggiero Diz. epigr. II 189 und den Art.

Collegium. [Kiibler.]

o) Centuria als Bodenmass. Die alteste Auf-
teilung des privaten Grundbesitzes ist nach der

stinrmten nach der officiell festgesetzten Reihe 50 tjberlieferung von dem Princip geleitet worden,
der Tribus (iure roeatae, Liv. XXVII 6, 3). Was
die Beiter betrifft, so glaubt Mommsen (St.-R.

in 202 1. dass die 12 plebeischen C. mit der ersten

Klasse, die sex suffragia zwischen der ersten und
zweiten Klasse gestimmt hatten (wegen Liv. XLIII
16, 14 und Cic. Phil. II 82 1. Auch hiegegen er-

hebt Klebs (a. a. O. 238) Einspruch und bestreitet

die Trennung der 18 Reitercenturien , ohne dass
es ihm jedoch gelungen ware in diesem Punkte

jedem Ansiedler den gleichen Bodenanteil von 2
iugera als heredium anzuweisen; Varro de r. r.

I 10, 2 hina iugera, quot a Romulo primum di-

risa dicebantur viritim (vgl. Plin. n. h. XIII 7 bina
turn iugera popido Romano satis erant nullique
maiorem modum attribuit , namlich Romulus),
quae heredem sequerentur, heredium appellarunt

:

haec postea centum centuria; wie also hundert
Biirgerfamilien nach dem altesten Schema eine

Mommsens Argumente zu entkraften. Vgl. 60 curia bildeten, so wurden 100 bfirgerliche Acker-
iiber den Abstimmungsmodus im ubrigen den
Artikel Comitia. Sulla stellte im ersten Con-
sulate (666 = 88) die servianische Ordnung wieder
her (Appian. b. c. I 59), aber diese Massregel hat
keinen Bestand gehabt.

Die ('. haben, wenn auch in veranderter Be-
deutung bis in die Kaiserzeit gedauert. Wie noch
im J. 356 Iulian von ixaTorraoyoi spricht (or. Ill

lose (heredia, sortes, acceptae) zu einer entspre-

ehenden Einheit, der c. , zusammengefasst; vgl.

auch Festus p. 53 centwiatus ager in ducena iu-

gera distributus. quia Romulus centenis civibus

ducena iugera tribuit (die Behauptung Varros,

dass dieser Cbung eine altere vorangegangen sei,

centuria primum a centum iuge.ribus dicta est.

post duplieata retinuit nomen, de 1. 1. V 35, cla-

raus Isidorus XV 15, 7 und Columella V 1, lasst

man vielleicht am besten ganz unberiicksicntigt).

Durch die lange Dauer dieser tTbung, 2 iugera
auf ein heredium zu rechnen (so bei der Ein-
vvaudenuig der gens Cttuidia Plut. Topi. 21) una
durch ihre Anwendung auf die altesten Colonien
(Liv. VIII 21, 11 eodem anno, 329 v. Chr„ An-
xur trecenti in coloniam missi sunt; bina iu-

gera agri aceeperunt) wurde die Geltung von c.

im Sinne eines Bodenmasses gefestigt. Centuria
est quadrata in omnes quattuor partes, ut ha-
beat latera longa pedes MMOD (= 710.4' m.),
Varro de r. r. I 10, 2; also, da 1 iugerum =
2 Quadrat-a«Ji«s zu je 120 rSmische Fuss im
Quadrat = 28800 Quadratfuss war,

1 heredium = 57600 Qfuss = 5046.7 Qn.
1 centuria =5 760000 , = 504668 [Jm.
Wenn anderwarts und spiiter gewOhnlich mehr

als 2 iugera, auf ein lieredium geschlagen wur-
den (z. B. quattuor iugerum avitum herediolum
C'olum. I pr. 13; 7 iugera Liv. V 30; s. o. Bd. I

S. 428) , so konnte entweder an der Zusammen-
fassung von 100 heredia zu einer c- festgehalten

und dem entsprechend das Flachenmass dieser

grSsser gewahlt werden, oder man hielt an dem
Fliichenmass der e. fest und zerlegte es in eine

geringere Zahl von Losen. Wir sehen aber, dass
wahrend theoretisch von den Agrimensoren die c.

als das lOOfache von 2 iugera angesehen wurde,
in. der Praxis der Landanweisungen die e. mit-

unter so gewahlt wurde, dass sie weder mit diesem
Ansatze sich deckte, noch mit der Zahl 100 in

commensurablem Verhaltnisse bleibt; wahrend
zwar z. B. die Ackeranweisungen der Triumvirn
200 iugera auf 1 centuria rechneten (eolonia Flo-
rentine deducta a III viris, adsignata lege hdia,
centuriae Caesarianae in iugera CC, rOmische
Feldmesser p. 213, 6; ebenso in Tuder 214, 4 und
Volaterrae 214, 10), so modum eenttiriis quidam
secundum agri amplitudinem dederunt, in Italia

triumviri iugerum, quinquagenum , aUubi du-
cenum, Cremonae iug. OCX, dims Augustus in
centuria (iiberliefert town's) Emeritae iug. CCCC
Feldm. 170, 7,_ vgl. 30, 15. 159, 9; weder auf 50
noch auf 210 iugera lassen sich 100 heredia auf-

teilen, dort weil zu wenig Baum auf ein Los fiele,

hier weil die Rechnung nicht zu ganzen Zahlen
fiihrt. Andererseits ist bei beiden Ansatzen nicht

mOglich, die c, wie es die ursprfmgliche Ordnung
der centuriatio gebot, als Quadrat herzustellen,

wie clenn auch andere Zeugnisse darauf fiihren,

(z. B. Feldm. 209f.), dass die c. vielfach als Recht-
eck (per seamna et strigas) constituiert wurde;
s. Adsignatio, Ager, Limitatio. Das Mul-
tiplum der c. ist der saltus. doch gehen die Zeug-
nisse fiber die Zahl der zu einem saltus gehOren-

den c. auseinander (Varro de r. r. I 10 quat-

tuor centuriae conhmctae. ut siiit in utramque
partem binas, appellantur in agris divisis viri-

tim publice saltus. Siculus Flaccus Feldm. 158,

20 [limites) cum XXV centurias includant, sal-

tus appellatur), und wir miissen vorlaufig bei

der Annahme verbleiben, dass hier ahnliche Wand-
limgen wie bei der Constituierung der c. durch
Utilitatsgrunde bewirkt worden sind.

Litteratur: Rudorff Rom. Feldm. II 351f.

Mommsen Staatsrecht III 23. 104; Hermes
XXVII (1892) 80f. Schulten bei Ruggiero

Diz. epigr. II 189ff. Weber Romische Agrar-
geschichte 279f. (fiber die forma von Arausio).

Hultsch Metrologies 85f. 87f. 689.

[Kubitschek.]

6) Die C. von 200 Iugera dient in naciklio-

cletianischer Zeit in Africa als Einheit der Steuer-

rechnung. Cod. Theod. XI 1, 10. 28, 13. Nov.
Val. 33, 2. Nov. lust. 128, 1. 3; vgl. Capitatio.

[Seeck.]

10 Centurienses (verschieden von den Centurio-
nenses), Bewohner einer Ortschaft in Numidien,
die als Bischofssitz im J. 411 und im J. 484 er-

wahnt wird (coll. Carth. c. 126, bei Mansi IV
99; Not. Num. irr. 95, in Halms Vict. Vitensis

p. 66). [Dessau.]

Centurio. 1) Der Legion: Entsprechend der

Scheidung des schweren Fussvolkes der Legion
in die drei Gattungen der triarii, principes und
hastati und der Gliederung dieser drei Gattungen

20 in je zehn Manipeln zu zwei Centurien, werden die

60 Befehlshaber der 60 Centurien, die Centuriones,

ihrem Range nach unterschieden und bezeichnet,

als pili, welche die triarii befehligen, principes
und hastati. Dazu tritt die Nummer des Mam-
pels und die Bezeichnung der Centuriae durch den
Zusatz prior oder posterior, also primus pilus
prior, primus pilus posterior u. s. w. Bei der
Bildung des Heeres werden nach Pobyb. VI 24
aus den Mannschaften jeder Gattuug die zehn

30 tuchtigsten Manner zu Centuriones bestellt; es

sind dies die priores, weil mit dem xq&tqz alge-

{tetq, welcher am Kriegsrat teilnimmt, deutlich

der rangeshochste C, der primus pilus prior ge-

meint ist. Dann werden in gleicher Weise die

zehn posteriores jeder Gattung bestellt. Da die

Zugehorigkeit zu einer Gattung durch das Dienstes-

alter bestimmt ist, so tritt ein C. der hastati bei

langerem Dienst fiber in die Gattung der princi-

pes und aus den principes in die Gattung der

id pili; es ist demnach, obwohl kein directes Zeugnis
vorliegt, am wahrscheinlichsten , dass bei dieser

Ordnung die Centuriones der hastati an Bang
niederer standen als die Centuriones der jtrincipes,

und diese wieder niedriger als die pili. Inner-

halb einer Gattung stehen aber nach Polyb. VI
24 (s. o.) die priores ho'her als die posteriores.

In der einzelnen Reihe der priores und posteriores

jeder Gattung ist endlich nach Liv. XLII 34 der

C. des 10. Manipels der niederste, so dass also

50 das Avancement erfolgt: decimus hastatus po-
sterior durch die Reihe der hastati posteriores

zum primus hastatus posterior; dann vom deci-

mus hastatus prior bis zum primus hastatus

prior xl. s. w. durch die Reihen der principes

posteriores und priores, pili posteriores und
priores bis zum primus pilus prior der 1. Cen-

turia des 1. Manipels der triarii. Dieses Rang-
verhaltnis ist geandert worden durch die Einfiih-

rung der Cohortenformation, in welcher die Mani-

60 peln gleicher Nummern zu einer Einheit ver-

bunden sind. Seither bestimmt sich der Rang
des C. nach der Nummer der Cohorte, so dass

alle Centurionen der 10. Cohorte im Range am
niedersten stehen und die der 1. Cohorte am
hOchsten (entscheidend Caes. b. c. Ill 53, 5, dazu

b. c. I 46 und Veget. II 8). Innerhalb der Co-

horte stehen die posteriores unter den priores.

Das Avancement erfolgt also vom decimus Itasta-
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tits posterior zum deeimus prineeps posterior,

von deeimus prineeps posterior zum deeimus pilns

posterior u. s. w. bis zum deeimus pilus prior.

Dann tritt der C. in die 9. Cohorte iiber und be-

ginnt aid nanus liastatus posterior und so durch

alle Cohorten bis zum primus pilus prior. Dieses

Eangverhaltnis der Centuriones innerhalb einer

Cohorte bezeugt fur die Kaiserzeit CIL VIII

18072. Ill 2883, den Vorrang der Centuriones

der 1. Cohorte Dessau 2664. 2650. Es wird

deshalb iiblich den primus prineeps prior und
den primus hastatus prior einfach als prineeps

und hastatus zu bezeichnen, Mommsen Ephem.
epigr. IV p. 231ff. Das Avancement aus der 2. Co-

horte in die 1. findet sich bei den optiones, CIL
VIII 2554. Jedoch war keineswegs die Beklei-

dung aller Stellen erforderlich, um zu den ho'chsten

Centurionaten zu gelangen (vgl. Dessau 2643),

obwohl ohne Begunstigung das Vorriicken that-

sachlich von Stufe zu Stufe erfolgte, CIL VIII
2877 nach 6. Centurionaten erst Villi hast, post.,

vgl. CDL III 13360. Verzeichnis der aus den In-

schriften bekannten Grade bei Euggiero Diz. II

193ff., dazu CIL III 6594a. 12054. 13360. Die Zahl

der Centurionen betrug am Anfange der Kaiserzeit

sicher 60 (Tac. aim. I 32). Unter Septimius Seve-

rus zahlt jedoch die 1. Cohorte nur fiinf Centu-

rionen, CIL VIII 18073. Nach der Eangordnung
• ist ersichtlich , dass der primus pilus posterior

fehlt. Es steht dies im Einklang mit Veget. II 8;

vgl. Mommsen Ephem. epigr. IV p. 227ff. Da-
gegen nennt das Verzeichnis der Centurien unter

Marcus CIL VIII 18065 in der 1. Cohorte zwei pri-

mipili und zwar an erster Stelle, und nennt in der

9. Cohorte acht, in der 2. 3. 4. 5. 7. 10. Cohorte

sechs, in der 1 . und 8 . Cohorte sieben, in der 6. Cohorte

acht Centurionen. Mommsen hat angenommen,
dass hier sowohl die zur Zeit der Errichtung neu
ernannten, als die bereits aus dem Verbande der Le-

gionen ausgetretenen Centuriones aufgezahlt sind.

Die iiberzahligen Centurionen sind meines Erach-

tens solche, welche in CIL VI 1110 supernu-
merarii genannt werden und ohne Centurien zu
befehligen, fiir andere dienstliche Zwecke bestimmt
waren (aueh Veget. II 8, der 55 Centurionen

aber nur 50 Centurien auf die Legion rechnet, ist

so zu verstehen). Die zwei primi pili in der

1. Cohorte lassen es als mOglieh erseheinen, dass

jene Anderung in der Organisation der 1. Cohorte

erst unter Septimius Severus eintrat. Die Tn-

schriften CIL VIII 18042 B a 1. 18065. Westd.
Ztschr. XIV 69, 148 und Hyg. grom. p. 176 L. Caes.

b. G. I 41. 44 unterscheiden die primi ordines

von den andern Centurionen. Bei Caesar muss aber

notwendig, wie der Ausdruek oc/<m" ordineslll 53
fur die Centurionen der 8. Cohorte zeigt, primi
ordines die Centuriones der 1. Cohorte bezeichnen

und derselbe Sinn entsprieht aueh den andern
Stellen. Man vgl. noch Arrian. extant; 5. Tac.

hist. II 89, wo die primi eentitrvmum oder die

ky.axovraoyoi oi rijg .iQcbztjg OTieioag i^cardrat

hinter dem Adler marsehieren, und Suet. Tib. 60,

wo die Centurionen der primae cohortcs eine

ausgezeiehnete Klasse sind; s. aueh Tac. hist.

LTI 22. Ausser im Commando der C'enturiae

finden nr Legionseenturionen verwendet im Stabe
des Chefs des exercitus protineiae, so den prin-
eeps praetorii und die praepositi der stratores

und singulares, sowie den exercitator der singu-

lares, Westd. Ztschr. XIV 31. Dann als prae-

positi der Auxiliarformationen , im Praetoriuni

der Kaiser als centuriones deputati und in man-
cherlei ausserordentlichen Diensten, Euggiero
II 200ff. Es scheint, dass man im 3. Jhdt. die

Centurionen, welche Centuriae befehligten als

ordinarii bezeichnete, Euggiero II 196. Unter

der Eepublik gehen die centuriones notwendig aus

10 den erprobten milites hervor , und aueh in der

Kaiserzeit werden vielfach Principales der Legion

zu Centurionen befOrdert, Arch.-epigr. Mitt. X 30.

Aueh principales der auxilia konnen nach Voll-

endung ihres Dienstes das Centurionat der Legion
erlangen, Dessau 2596. Ephem. epigr. V 1043.

Jedoch konnte man iiber kaiserlicher Ernennung
den Dienst sofort als C. beginnen (Karbe Diss.

phil. Halenses IV 424), und aueh Leute aus dem
Eitterstande haben mit Verzicht auf ihre Standes-

20 vorrechte als Centurionen gedient, Euggiero II

196. Die Befo'rderung vom Centurionate zu der

Stelle der militia, equestris kann nur eintreten,

wenn derC. bis zum Primipilate gelangt, Momm-
sen Ephem. epigr. IV p. 231, 4. Im allgemeinen

vgl. Marquardt St.-V. II 368—378. Mfiller
Philol. XXXVIII (1879) 156ff. Mommsen Ephem.
epigr. IV p. 226—245.

2) tiber die Centurionen bei den Auxilia, den
Gardetruppen, den eohortes urbanae und vigilum,

30 bei den Statores und in der Flotte vgl. die Art.

Cohors, Numerus, Speculatores, Statores
und unteu Nr. 3; s. aueh unter Equites
singulares, Exercitator, Prumentarii,
Pr.aepositus, Stratores.

[v. Domaszewski,]

3) Centurio classieus (CIL VTII 9386), cen-

turio classiarius (Tac. ann. XIV 8) oder centurio

mit Angabe des Geschwaders und Schiffes, dem
der Betreffende angehtirte (CIL VI 3100. X 3365.

40 3378. 6800), hiess in der Kaiserzeit, zum TJnter-

schiede von den Centurionen des Landheeres, der

unterste Seeofficier. Als solcher befehligte er die

Centurien, die wohl, seitdem Kaiser Claudius die

Flotten militarisch organisiert hatte (Mommsen
Herm. XVI 463f.), auf den einzelnen Schiffen be-

standen (Mommsen zu CIL X 3340), wie die Be-

zeichnung 1 (= centurio) quadrieri Fide, 7 trie-

ris Spei, 7 liburna Ftdei CIL VI 1063 (212

n. Chr.) lehrt. Irrig ware es, aus CIL VI 3165. wo
50 von dem Soldaten einer Triere ausser seinem Schiff

noch der C. angegeben wird, unter dem er diente

(C. Caelio Volenti O Valeri Rufi III Neptuno)

zu folgern, dass grossere Schiffe mehrere Centu-

rien und mehrere Centurionen hatten , da der Epi-

bat einer Libuine, die gewiss nur eine Centurie

formierte (CIL IX 42) gleichfalls Schiff wie C.

nennt (Seaeva Licmi mil. de lib. Triton D J/.

Vetti). Unterstellt waren dem C. nicht nur die

Sehiifssoldaten, sondem wohl die gesamte Mann-
60schaft; wenigstens deutet darauf, dass z. B, aueh

der gubernator und der nauphylax (vgl. CIL X
3385. ILT 7290) in die Centurien eingereiht waren.

Der C, commandierte also mit dem Trierarchen,

der die Oberleitung hatte, gemeinsam (Cagnat
L'arme'e d'Afrique 349, 3). Em solches Doppel-

commando scheint He"ron de Villefosse (Da-
remberg-Saglio Diet. I 1223f.) unmoglich, und
er macht daher die Centurionen zu Befehlshabem
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der vielen Nebenstationen, welche die rSmischen
Flotten unterhielten (widerlegt von FerreroMem.
di Torino XXXVI 26). Aber die Thatsache, dass

die Schiffsmannschaft ausser der jahrlich wieder-

kehrenden Zeit des mare clausum sehr oft zu den
verschiedentlichsten Verrichtungen ans Land ging,

Techtfertigt durchaus die Stellung der Centu-
rionen neben den Trierarchen. Der Abstammung
nach waren die Centurionen der Plotte meist

Peregrinen (CIL X 3572 Corsus; X 3375. XI 340
Pannonius; X 3374. 3376 Bessus; X 6800 Asia-
nus; X 3372 Cilix; X 3381. 3383 Aegyptius).

Nur zwei bezeichnen sich als Italiker, vgl. CIL
X 3365. 3368. Das Aussehen eines Flotten-

C.s zeigt der Eavennatische Grabstein CIL XI
340. Litteratur: De laBerge Bull, epigr. VI
154—156. Ferrero L'ordinamento delle annate
Eomane 34ff. Marquardt St,-V. 112 514, 1.

Chapot La flotte de Misene 137—147. Fiebi-
ger Leipziger Studien XV 387—395. 414—416
(Verzeichnis der Misenatischen und Bavennati-

schen Centurionen). [Fiebiger.]

4) Centurio rerum nitentium, ein stadtrOmi-

scher Beamter, der nur bei Amm. XVI 6, 2 er-

wahnt wird. Dass er, wie sein Titel zu verraten

scheint, wirklich ein Unterofflcier war, ergiebt sich

aus dem spateren Aufsteigen desselben Mamies
zum medicus scidariorum, also gleichfalls zu einer

militarischen Stellung. In der Not. dign. (Occ.

IV 17) erscheint als Unterbeamter des Praefectus

urbis Eomae ein tribunus rerum nitentium an
allerletzter Stelle,- was auf einen verhaltnismassig

niedrigen Bang hindeutet. Jedenfalls ist er der

Nachfolger des e. r. n. An Stelle des fruheren

Unterofficiers war eben ein Beamter von Officiers-

rang getreten. Da das Amt mit einem Militar

besetzt ist, wird man am ehesten geneigt sein,

ihm polizeiliche Competenzen zuzuschreiben. Viel-

leicht lag es ihm ob, die Denkmaler Boms durch
ausgestellte Wachen vor Verletzung zu schiitzen,

E. Becking Notitia dienitatum II p. 203.

[Seeck.]

Centurionenses, Bewohner einer Ortschaft in

Numidien, die als Bischofssitz im J. 411 und im
J. 484 erwahnt wird (coll. Carth. c. 202. bei

Mansi IV 153 = Migne XI 1341. Not. Numid.
nr. 6, in Halms Victor Vitensis p. 64).

[Dessau.]

ad Centuriones, im Itin. Ant. 397 Station

an der von Narbo siidwarts iiber die Pyrenaeen

nach Tarraco fuhrenden Strasse (Hirschfeld CIL
XII p. 666), zwiscben Ruscino und Summo Pyre-

naeo. Dieselbe Station heisst auf der Tab. Peut.

adCentenarium (zwischen III iberre uni In summo
Pyrenaeo). Die Lage steht nicht fest. Vgl. For-
biger Handb. d. alten Geogr. 2 130. Desjardins
Table de Peuting, 55. [Ihm.]

Centuripae s. Kentoripa.
t'epa s. Z w i e b e 1.

C'eperaria (Tab. Peut.i. Stadt an der Strasse

von Betogabra (Bet Dschibrin) nach Jerusalem,

3 Millien von Betogabra entfemt, nicht identisch

(wie Eeland Palaestina 684. 690 u. a. meinten)

mit Kaxaoogoa des Ptolemaios, s. d. Vielleicht

das heutige Kafr Urije. Eobinson Palastina II

750—755. [Benzinger.]

Cephaloedium s. Kephaloidion.
Cephis s. Kepis.

Cepora, ein Ort an der Strasse zwischen Bi-

thynion una Gangra, Tab. Peut. IX 4 (Miller).

[Euge.]

Cepotaphium (Afters eepotafium, CIL VI
21020 cepotafius, griechisch xr]n;oz<X<piov, s. d.), zu

einem Grabdenkmal gehorige Gartenanlage (CIL
VI 2469. 3554. 8505. 10675. 13040. 13244—13245.
20075(?). 21020. 25250. 29135. X 2066. Not.d.se.

1891, 203 ; cepotafiolum VI 2259, cepotaphwlumVl
10 19039). Die Inschriften, die das Wort cepotaphium

enthalten, sind wenig zahlreich und stammen aus
spater Zeit (2. Jhdt. nach Chr., wie sich aus den
Namen von kaiserlichen Freigelassenen ergiebt),

doch sind Gartenanlagen bei Grabern, ohne dass

ihnen der Name C. beigelegt wird, bezw. Bestat-

tungen in Garten vielfach bezeugt. Serv. Aen. V
760 nemora cwim aptabunt sepidcris. Martial I

116 erwahnt nemus et culti iugera ptdchra
soli als Begrabnisplatz (vgl. 114. 88). Vgl. CIL

20 II 6031 in suis horteis siti sunt. ILT 2207. 2397.

Die gewo'hnliche Bezeichnung fiir derartige An-
lagen ist hortus (z. B. CIL VI 17992. LX 1938;
horti I 1059. II 3960; Iwrtulus VI 1600. 26942f.

XIV 396 sieeanum Mum hortorum; VI 22518
hortulus religiosus; Orelli 4588 lueum consa-

cravit). Sie sind mit einer Mauer (maceria) mn-
geben, daher z. B. VI 9681 hortulus maceria
cinctus; VI 29961 locus maceria chisus sive is

hortus est; VI 15640 monumentum ita, uti est

30 maceria elusum cum horto et stabulis et meri-

toris ; VI 29322 maceria sacrata cunt kortulo

stto. CIL V 2176 und 7454 wird der Ertrag
der Garten zur Deckung der Kosten des jahr-

lichen Totcnopfers bestimmt, was wohl in der

Eegel bei den Cepotaphien, wenigstens bei den
griisseren, die einen nennenswerten Ertrag lieferten,

der Fall gewesen sein wird. Ofter werden genauere

Angaben iiber die Art der Anpflanzung gem acht.

Mehrfach sind die Anlagen als Obstgarten bezeich-

40 net, pomaria Kiessling Anecd. Basil. I (Testa-

ment eines reichen EOmers aus dem Lande der Lin-

gones) = Wilm aims Exenvpl. 315. CIL VI 15526;
hortulus sire pomarium XIV 2139; pomariolum
X 3594. Bei Petron. c. 71 verlangt Trimalchio:

omne genus poma volo sint circa cincres meos
et vinearum largiter. Ahnlich heisst es in der

Inschrift CIL VI 10237: vitium pomorumque
et florum viridiumque omnium generum semi-

nibus ea loea .... adornaverunt. Eine viniola

50 erwahnt VI 15593, arbores, vites. rosaria XII
3637; vgl. aueh die metrischen inschriften VI
13528. 20466. VIII 7854. Auf eine umfangreiche
Anlage bezieht sich XI 3895: in der Mitte liegt

die eigentliehe area des Grabes mit den Grab-
bauten und einem horreum, ringsum laufen zu-

nachst Eosenanlagen {rosarium), dahinter folgen

Weinpflanzungen {viniolae). Vom befindet sich

vor letzteren ein solarium (s. d.), auf der ent-

gegengesetzten Seite liegen zwei piscinae, aus

60 denen ein Canal zur area fiihrt, hinter den pi-

scinae ein arundinetum. Piscinae in Gartenan-
lagen, die zu Grabern <reh5ren. werden sonst noch

erwahnt CIL XIV 396 und III 2279, lacus Wil-
manns 315, ein puteum VI 15593 und 29959,

eine cistcrna VI 26942. Cber Lauben s. Trichila.
Uber die mit Cepotaphien, wie mit andern Grabern

Ofters verbundenen sonstigen Bauten (z. B. Woh-
nung fiir einen Wachter) s. Grab denkmaler.
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Die Ausdehnung der einzelnen Cepotaphien ist

schr verschieden; neben ganz kleinen Gartclaen

(VI 21020: 200(2', I 1059: 312 ') stehen

solche_von 1 (XI S895), 2 (VI 9681), 5 Iugera
(VI 17992). Die grosse Ausueliuung der in dem
Testamente aus dem Landc der Lingonen (Wil-
manns 315) erwahnten Pomaria ist daraus er-

sichtlich, dass mit der Pflege drei Gartner samt
ihren Lehrlingen betraut werden. tjber die mit
dem Mausoleum des Augustus verbmidenen Park-
und Promenadenanlagen s. d. Eine dem C. ahn-
liche Anlage ist wohl unter viridiarium (z. B.
XIV 3733) zu verstehen. Litteratur: Goens
De cepotaphiis. Trai. ad Ehen. 1763. Mar-
quardt-Mau Privatleben 369. Friedlander
Sittengeschichte HI 759. Euggiero Dizionario
epigr. II 203. [Samter.]

Ceprobotas oder Ceprobotras, Geogr. Graec.
minor. I 296, sicher identisch mit Caelobothras,
s. d. [Stein.]

Cera s. Wachs, Wachstafeln.
Ceraiue, eine phrygische Stadt, Plin. n. h.

V 145; die Verrnutung von Cramer (Asia minor
II 26), dass es = Kega/.icov ayoga bei Xen. anab.
I 2, 10 ist, lasst sich dureh nichts begriinden.

[Euge.]

Ceramussia, Ortschaft in Africa (Numidien),
in der Nahe von Milev, Gesta collationis Carthag.
a. 411, Inhaltsverzeichnis und c. 133. 134, bei

Mansi Act. cone. IV 23. 118 = Migne XI 1235.
1311. [Dessau.]

Ceras (Geogr. Eav. II 14 = 85, 3), sonst un-
bekannter Ort Palaestinas, neben Iulias mid an-
deren Orten Nordpalaestinas genannt, also wohl
auch im Norden gelegen. Vielleicht nicht ver-

schieden von Carra. [Benzinger.]

Cerasus s. Xirschbaum.
Ceratae, ein Ort 6 Milien von Dablae an

der Strasse nach Dadastana. Itin. Hieros. 574, 2;
Spuren des alten Pilasters sind noch erhalten,
Anton Petermanns Mitt. Erg.-Heft 116, 111.

[Euge.]
Cerate, vieus zur Civitas Turonum gehorig,

jetzt Cere' (arrond. Tours), Gregor. Tur. hist. Franc.
X 31, 18; vgl. in gloria mart. 89 ad Ceratinsim
Turonicae urbis zicum aecesserunt. Longnon
Ge"ogr. de la Gaule 268. [Ihm.]

Ceraunii, ein iltyrischer Stamm in Dalmatien,
der nach Plin. n. h. in 143 24 Decurien zahlte
und zum Convent von Narona gehSrte; da ihn
noch Ptolem. II 16, 8 als Kegavnoi anfiihrt, hatte
er noch zu Beginn des 2. Jhdts. eine Gaugemeinde
gebildet. W. Tomaschek verlegt ihn Mitt, der
geogr. Gesellschaft in Wien 1880, 564 an die
Wasserscheide der Bosna und Xarenta, in die Tres-
kavica-, Bjelasniea-, Ivan-, Kukavica-. Bitovnja-.
Zee- und Sc'itplanina, also in die Thaler der
Zeljeznica, Zujevina, Fojnica und Xeretvica und
in die Bergwerksreviere von Kresevo und Fojnica.
K i e p e r t schrankt Formae orbis antiqui XVII
dieses gewiss zu grosse Gebiet gegen Westen zu
ein und lasst die C. an der oberen Xarenta (urn
Glavaticevo, Fundort von CIL 8489 = 12799; an
der Eakitniea, der oberen Zeljeznica (um Trnovo).
der Dobropoljska und der Bis'trica (Xebenfiuss der
Drina) wohnen. Yel. H. Cons La province Eo-
maine de Dalmatie 256f. 239. J. W. Kubitschek
Imperium Eom. tributim discript. 231. [Patsch.]

Cerbalus, Fluss in Apulien, Grenze'von Dau-
nia, Plin. Ill 103, jetzt Cervaro. [Hiilsen.]

Cerbani (Var. Qerbani), ein Volk in Siid-

arabien, welches Plin. VI 154 neben Sabaeern
und Agraeern, VI 160 neben Homeriten, Minaeern,

Agraeern und Chatramotiten aufzahlt. Mord-
mann (ZDMG XXXI) vergleicht die m> der

sabaeischen Inschriften (Hal. 371, 9. 376. 380.

382. 587), Sprenger (Alte Geogr. 439) sucht

10 sie in Ahwar in der Nahe der Hagr-beni-Wahb
im jetzigen W. Qirbe. Anders Glaser Skizze 70.

[D. H. Miiller.]

Cerbica (Xdgfijxa), Stadt in Zeugitana (Africa

propria), Ptol. IV 3, 35. [Dessau.]

Cerbonius s. Cervonius.
Cercidius s. Circidius.
Cercina (in griechischen Hss. zuweilen Kig-

y.ivva, in. der unten angefuhrten Inschrift von Lyon
Oircina, im Itin. Ant. p. 518 Cercenna), Insel

20 oder vielmehr Doppelinsel (s. Cercinitis) im
Meerbusen von Gates, der kleinen Syrte, heutzu-

tage Kerkenah, 40 km. von Sfax, dem alten Ta-
parura, entfernt (im Stadiasmus maris magni
112 = Geogr. Gr. min. 1 468, wird die Entfer-

nung vom Pestland auf 120 Stadien, die Ent-
fernung von der siidlich gelegenen Insel Menini
von Agathemerus 22 = Geogr. gr. min. II 483
etwas reichlich auf 600 Stadien , im Stadiasmus

mar. magn. a. a. O. auf 750 Stadien, von Plin.

30 n. h. V 41 gar auf 100 Millien angegeben),

mit ausgezeichneten Hafen, Diod. V 12, und gleieh-

namiger Stadt, Diod. a. a. O. Strab. XVII 834.

Plin. n. h. V 41 (urbs libera nach Ptinius). Viel-

leicht schon von Herodot IV 195 als Kvoavrig er-

wahnt.' Nach C. "wurde im J. 357 v. Chr. Dion, ehe
es ihm gelang in Sicilien zu landen, verschlagen,

Plut. Dio 25. Im J. 217 erhob der rOmische Consul

Cn. Servilius von den Bewohnern eine Contribu-

tion, Liv. XXII 31. Polyb. Ill 96, 12. Hier

40 landete Hannibal zuerst , als er Africa heimlich

verliess, Liv. XXXIII 48; hierher begaben sich

Marius, Vater und Sohn, als sie aus Africa ver-

trieben wurden, Plut. Mar. 40. Im J. 46 besetzte

Sallust in Caesars Auftrag die Insel , Caes. b.

Afr. 34. Unter Augustus wurde hierher einer der

Buhlen der Iulia, Sempronius Gracchus, verbannt,

Tac. ami. I 53. IV 13. Als Heimat ernes romi-

schen Officiers von Bitterrang wird C. in einer

Lyoner Inschrift anscheinend aus der Zeit des

50 Severus genannt (Boissieu Inscr. de Lvon p. 269
= Dessau Inscr. sel. 1390). Ein Bischof der

Inselbewohner wird in der Vandalenzeit unter den
BischOfen der Provincia Byzacena genannt (Not.

episc. Byz. 47 Circinitanus , in Halms Victor

Vitensis p. 67). Erwahnt wird die Insel auch von
Mela II 105. Ptol. IV 3, 35. Itin. Ant. p. 518.

Unbedeutende rfinrische Beste auf der Insel be-

schreibt Guerin Voyage dans la regence de Tunis
I 171f. Vgl. auch Tissot Geographic compared

60 de l'Afrique I 184. [Dessau.]

Cercinitis, kleine Insel, mit der vorigen dureh
aine Briicke verbunden, Strab. XVII 834. Plin.

n. h. V 41. Agathem. 21: allein die kleincre

Insel scheint bei Skyl. peripl. 110 erwahnt zu
werden (wo ubrigens azoxm'nj; anstatt y.egxtvhtc

iiberliefert ist). Heutzutage als Djezirat el-Gharbia,

die westliche Insel , von der grusseren Ostliehen

unterschieden. [Dessau.]

Cercurus, xsqxovqo?, ist bald (Liv. XXIII
34. Appian. Pun. 75) ein leichtes Kriegssehiff,

bald ein Kauffahrer (Plaut. Merc. 87 ; bei Allien.

V 208 als grOsstes Beiboot oder Barkasse der Ale-

xandria -mit 79 Tulilieli Tiaglaliigkei! lilid &<u-

xmnog). Nach Plin. VII 57 Erfindung der Ky-

prier, bei Non. p. 533 navis Asiana pergran-

dis; von Movers, Torr, Lewy erklart dureh

hebraisch Mrleara, Schnelllauferin, Eennkamel.
[Assmann,]

Cerdeeiates, ein ligurischer Stamm, sudlich

von Padus, unweit Clastidium (Casteggio), Liv.

XXXII 29. [Siilsen.]

Cerdubelus (Form des Namens unsicher), Spa-

nier aus Castulo, veranlasste 548 = 206 die tlber-

gabe seiner Vaterstadt an P. Scipio (Liv. XXVLII
20, 11). [Miinzer.]

Cereae, Ort an der Strasse zwischen Ama-
stris und Sinope, Tab. Peut, IX 5 (Miller) und

Cereuaeci, topischer Beiname der Lares auf

der spanischen Inschrift CIL II 2384 Laribiis

Cerenaecis Niger Proeuli f(ilius) v. I. s. [Ihm.]
_

Ceres, etymologisch zusammenhangend mit

a-eui-c, cibiC6,c (Serv. Gcorg. I 7 Ceres a crcando

dicta; anders Varro de 1. 1. V 64 quod gerit

fruges, Ceres. Cic. n. d. II 67 mater autem est

a gwendis frugibus Geres Geres casuqum prima
littera itidem immutata ut a Graecis; nam ab

10 illis quoque Aij^Ttjg quasi TrjfirjxrjQ nominata
est, vgl. Ill 52 und Th. Birt in Eoschers Mythol.

Lexik. I 860), ist in der rOmischen Eeligion der

Name zweier von Haus aus verschiedener, aber

friihzeitig offlciell gleichgesetzter und dann zu-

sammengeftossener Gottheiten, einerseits einer zu

den altromischen Indigetes gehOrenden Gottin des

pflanzlichen Wachstums, andererseits der recipier-

ten griechischen Demeter. Von der altromischen

G8ttin legen insbesondere die zur altesten Fest-

Geogr. Eav. II 17 p. 100, 5 und V 10 p. 365, 4. 20 tafelgehorigen/eWaederperialia{s.d.)aml9.April

[Euge.]

Cerealis s. Cerialis.
Cerealius s. Cerialis Nr. 11.

Cereatae {Kiggmdrat Plut. Mar. 3, Ksgmzai

Strab. V 238), urspriinglich Dorf zum Gebiete

von Arpinum gehorig, Geburtsort des C. Marius

(Plut. a. a. O.), in der Kaiserzeit, vielleicht unter

Augustus, mit Stadtrecht (doch un gewiss ob Colonie

oder Municipium) und mit dem Beinamen Ma-

und der noch in der Kaiserzeit nachweisbare fla-

men Cerialis (CIL XI 5028 = Dessau 1447 aus

Mevania, Zeit des Vitellius) Zeugnis ab, ausser-

dem aber auch eine Anzahl von Cultacten des

alten Eituals, die von der spateren Hellenisierung

des Cultes unbertihrt geblieben sind. In diesen

tritt iiberall die enge Beziehung hervor, in der

C. zu der gottlichen VerkOrperung des Saatfeldes,

der Tellus, steht. Diese giebt sich schon darin

rianae geehrt (ordo Cereatinorum Marianorum3Q\mi&, dass die Cerialia von dem Hauptfeste der

CIL X 5781). Vgl. Plin. Ill 63. Liber colon. 233.

CIL IX 2318 (?). X 5689. 5717. Die Tribus von

C. war die Cornelia (Kubitschek Imperium

Bomanum tributim discriptum 12). Im Mittel-

alter wurde fiber die Euinen von C. die Abtei

S. Johannis et Pauli de Casaraari erbaut. Inschrif-

ten daher CIL IX 5780—5794.
_

[Hiilsen^

Cerebelliaca, mulatto, verzeichnet im Itin.

Hier. 554 zwischen der civitas Va/entia (Valence)

Tellus, den Fordicidia (15. April), dureh den fur

zusammengehorige Festfeiern im altrfimischen Ka-

lender iiblichen Abstand von vier Tagen (s. Wis-

sowa De feriis anni Eoman. vetust., Marpurgi

1891, p. VHIff.) getrennt sind. Demgemass er-

scheinen beide Gottimien zusammen als Empfange-

rinnen herkOmmlicher Opfer sowohl beim Beginne

wie beim Ende der landlichen Thatigkeit, bei

Aussaat und Emte. Nach Beendigung der Aus-

und
'

der mansio Augusta (Aouste). H e r z o g 40 saat werden, nicht an einem bestimmten Kalender.

Gallia Narb. 143. Desjardins Geogr. de la

Gaule II 227. Holder Altcelt. Sprachsehatz s. v.

[Him.]

Cereius. Cereius Maecianus. patruus des

Claudius Sapilianus, Senator zur Zeit des Kaisers

Tacitus (275—276). Hist. Aug. Tac. 19, 3.

[Groag.]

Cerellius. 1) Cerellius Apollinaris, pr(m-

feetusj rig(iliim) im J. 212 n. Chr. (11. April

tage, sondern zu einer alljahrlich je nach dem
Stande der Feldarbeit anzusetzenden Zeit (daher

zu den feriae coneeptivae gehorig, Maor. sat. I

16, 6. Fest. ep. 62), an zwei dureh eine Woche
getrennten Tagen (i.-ri bvo t'jusgas , ovr. i<psS>js,

a'/./.a fUaor yivofihwv Lira Lyd. de mens. ILT 6)

des Januar die feriae sementivae gefeiert (\
Tarro

de 1. 1. VI 26. Ovid. fast. I 657ff. Pest, ep. 337

sementivas feriae fuerant institut-ne, quasi ex Us

CILVl 1063. Im J. 211 (4. April) ist noch C. 50 fruges grandescen:
possint): sie gelten der Tellus

lulius Quintillianus in diesem Arnt (Eph. epigr,

VII 1207). [Stein.]

2) Cerellius Faustinianus. gehOrte zu den vor-

nehmen Mannern, die Kaiser Severus nach dem

Siege uber Clodius Albinus (197 n. Chr.) tOten

liess. Hist. Aug. Sev. 13, 6.

3) Cerellius lulianus. teilte das Los des Vor-

hergehenden. Hist. Aug. Sev. 13, 6.

4) Cerellius Macrinus, von Severus wie die Vor-

und C. in der Weise, dass am ersten Tage Tellus

angemfen wird, die das Saatkorn aufgenommen

hat, am zweiten C, die sein Gedeihen ferdert

(Ovid. a. a. O. 671ff. ptacentur frugum matres

lellusque Ceresque farre sua gravidae visceri-

busque suis: offkium commune Ceres et Terra

tuentur, haec pra-ebet causam frugibus, ilia locum.

Lyd. a. a. O. i\i ft'^r ^ncozj] iego.-zoiovr Arjfttjrgi

pfi rfj vxobeyouirfi rotv y.agxov; ' eixa

her^ehenden eetotet ( Hist. Aus. Sev. 13, 6). Da 60 "era l.-rra >)usoa; K6gn rij r<ar xagx&v iipogoy

ein'Caerellius Marcianus aus ungefahr derselben

Zeit inschriftlich nachgewiesen ist (CIEh 1003;

vgl. o. Caerellius Nr. 1), vermutetc Eitterling

I'Westd. Ztschr. XI 1892, 314, 4), dass Maerinus

in Marcianus zu emendieren sei. Doch ist die

Identitat der Nam en Caerellius und C. ebenso

zweifelhaft, wie die Annahme von zwei Fehlern

in demselben Namen bedenklich. [Groag.]

Varro de r. r. I 2. 1 verlegt die Situation des

Gespraches sementivis feriis in aedem Telluris);

die Opfergaben, Speltmehl und eine trachtige Sau

(Ovid. a. a. O. 672), verteilen sich jedenfalls so,

dass letztere der Tellus zukornmt, die ja auch an

den Fordicidia 4s. d.) das Opfer von trachtigen

Kuhen (fordae bores) erhalt ; darum darf man die

Worte des Festus p. 238 a 28 plena sue Telht{ri
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sacrifieabatur} auf dies Opfer der Sementivae
beziehen. Wie der Absohluss, so wurde auch der
Beginn der Aussaat durch eine an Tellus und C.
gerichtete heilige Handlung bezeichnet, wobei der
Flamcn (Cerialis) in sciucm Cebete die Gottheit
mit zwolf verschiedenen Namen anrief fur all die

verschiedenen Entwicklungsstadien , welche die

Feldfrucht von der ersten Vorbereitung des Ackers
zur Aussaat bis zur glttcklicben Bergung der Ernte

dem Teile des Opfers, der sich auf die Siihne
versiiumter Pflichten gegen die Toten bezieht,
gewiss in erster Linie sie gemeint. Dieses Opfer
der porca praecidanea war also als eine nach-
tragliche Darbiiiigung des verabsaumten Opfers
Aerpwea praesenianea gedaeht, die unter normalen
Umstanden angesichts der noch unbegrabenen
Leiche stattfand (Fest. p. 250 b 25 praesentanm
porca dieitur, ut ait Veranius, quae familiae

zu durchlaufen hatte, Serv. Georg. I 21 Fabius 10 purgandae causa Cereri immolatur, quod pars
Pictor hos deos enumerat, quos invocat flatnen

* ' .,...„..

sacrum Ceriale faniens Telluri et Cereri: Ver-
vaetorem, Hedaratorem (so Salmasius; Hs.
reparatorem) , Imporcitorem, Insitorem, Obara-
torem, Occatorem, Sarritorem, Subruncinatorem,
Messorem, Gonvectorem , Conditorem, Promi-
torem (vgl. dazu Usener Gotternamen 76). Diesem
dem Beginne der Aussaat vorausgehenden Acte
entspricht ein anderer, der der ErSffnung der

quaedam eius sacrificii fit in conspeetu mortui
eius, cuius funus instituitur. Mar. Vict. a. a. 0.
Cic. de leg. II 57, wo in den Worten porcam
heredi esse contraetam et habendas triduum
ferias et porco femina piaculum pati bei der
ersten porca an die praesentanm, bei der zweiten
an die praecidanea zu denken ist). Dafiir aber,
dass dieses Opfer der porca praecidanea, das an
sich nur eine Siihnung fiir verabsaumte Pflichten

Ernte vorausgeht, das Opfer der porca prae- 20 sein sollte, von jedermann und alljahrlich dar-
cidanpa wpIc^ps f! n tr> rip *<rr i?u ->„ cfHi,rH„i, t,/.. gebracht und wie die Fornacalia, Parilia, Laraliacidanea, welches Cato de agr. 134 ausfuhrlich be
schreibt : priusquam messim fades, porcam prae-
eidaneam hoe modo fieri oportet Cereri porca
praecidanea porco femina, priusquam hasce fru-
ges condas, far tritieum, hordeum fabam semen
rapicium. ture vino Iano lord lunoni prae-
fato, priusquam porcam feminam immolabis.
Iano struem ommoveto sic .... fertum Iovi
ommoveto et mactato sie . . . postea Iano vi-

zu den sacra popidaria (Fest. p. 253 a 13) ge-
rechnet wurde, giebt es kaum eine andere Er-
klarung als die von E. Liibbert (Commentat.
pontiflcales 78) auigestellte: cum enim Us tan-
tum, qui defunetorum officia aut minus recte
curassent aut prorsus neglexissent , hostia im-
molanda esset, nemo tamen homo Romanus in-
ventus est, qui pietatis officio, ita, quod dicunt,

num dato sic . . , postea Iovi sic
._

. . postea 30 ad perpendiadum perfeeisse sibi videretur, quiii
porcam praeeidaneam immolato. uhi exta pr
secta erunt, Iano struem ommoveto mactatoque
item, uti prius ommoveris. Iovi fertum ommo-
veto mactatoque item, uti prius feeeris. item Iano
vinum dato et Iovi vinum dato, item uti prius
datum ob strtiem ommovendam et fertum liban-
dum. postea Cereri exta et vinum dato. Wie
Cato so nennen auch Festus (ep. p. 223, 19) und
Gellius (IV 6, 8) nur C. als Empfangerin des

mutta, quae fieri debuerint, omiserit, quo factum
est, ut omnes porcam praeeidaneam immolan-
dam susciperent idque sacrum inter poputaria
semper fuerit. Jedenfalls liegt der Hinweis dar-
auf, dass bei dem Doppelzwecke des Opfers die
auf die Ernte gerichtete Beziehung der C. gait,

darin, dass dieser Gottin der erste Ahrenschnitt,
praemetium genannt, geweiht wird (praemetium
de spicis, quas primum messuissent, sacrifica-

Opfers (auf welchen Act sich die durch Ateius 40 bant Cereri Fest. ep. p. 319, vgl. 235' 4), ebens
Capito bei Fest. p. 238 b 11 bezeugte Verwendung wie bei der Weinlese der Flamen Dialis die erst
einer porca aurea et argentea beim saerificium
Ceriale bezieht, steht nicht fest), aber Varro de vita

p. R. Ill (bei Non. p. 163) bezeugt ausdrucklich,
dass es an Tellus und C. gemeinsam gerichtet war,
und diese Angabe wird bestatigt durch den eigen-
tumlichen Doppelcharakter der Feier, die einer-

seits der bevorstehenden Ernte gilt, andererseits
aber ein Piacularopfer fiir Verletzung des ius
titanium ist : Mar. Vict. GL VI 25 porea prae- 50
cidanea . . quae frugum causa immolatur. qui
iusta defuneto non fecerunt aut in facietulo pec-
carwit . his porca contrahitur

, quam omnibus
annis immolari oporteat, antequam noram fru-
gem, quae dapem mereat, de suo copiant. Gell.
a. a. O. porca praecidanea appeUata, quam pia-
culi gratia ante fruges novas eaptas immolare
Cereri mos fuit, si qui famiUam funestam aut
non purgaverant aut aliter earn rem quam opor-

so

ste
Traube fiir Iuppiter schneidet (Varro de 1. 1. VI
16). Zum alten Dienste der C. gchOrt endlieh
sicher audi die Bestimmung der ZwOlftafeln, wo-
nach das Leben des Saatfrevlers der C. verfiel

(frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu
pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital
erat suspensumque Cereri necari iubebant, Plin.

n. h. XVIII 12).

Durch die enge Verbindung mit Tellus, in die
spiiter vereinzelt auch die griechische C.-Demeter
eingetreten ist (s. u.), ist C. vielfach auch mit
der erstgenannten Gottin verschmolzen (vgl. Varro
de r. r. Ill 1, 5 nee sine causa terram eandem
appellabant matrem et Cererem) oder an ihre

Stelle getreten (griechische Autoren iibersetzen

hiiufig Tellus durch Arjftt]Tt]o, vgl. die oben an-
gefuhrte Stelle von Lyd. de mens. Ill 6 und ebd.
IV 49, wo die Fordicidia als Fest der Anu>]T>jo

tuerat procurarerani. Varro a. a. O. quod huma- 60 bezeichnet werden; die Terra mater der au'guste"
tus non sit, heredi porca praecidanea suscipien-
dum Telluri et Cereri: aliter famitia pura non
est. Fest. a. a. 0. praecidanea . . . porca. quae
Cereri mactabatur ab eo, qui mortuo iusta non
fecisset, id est glebam non obiecissef. quia mos
erat eis id faeere, priusquam novas fruges gusta-
rent (vgl. auch p. 219, 3); da Tellus '(s. d.) in
enger Beziehung zu den di manes steht, ist bei

ischen Saecularacten gibt Zosim. 115 mit A >]u>j

-

rtjo wieder, Horaz verbindet beide Gottheiten mit
einander c. s. 29 fertilis frugum pecorisque Tel-

lus aurea donet Cererem corona) , und so er-

klart es sich, wemi C, wiederholt auch in Be-
ziehungen zum Totenculte erscheint, die ihr von
Haus aus ebenso fremd sind , wie sie zu Tellus
von jeher gehOrten; das gilt namentlich von d^r
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Angabe , dass die porca praesentanea (s. o.) der

C. gegolten habe (Fest. p. 250 b 27), und von der

Bezeichnung der UnterweltsOrmung, des mundus

(s. d.), als mundus Cereris (Fest. p. 1.42 a 22;

vgl. eine sacerdos Cerialis munduUs in Capua,

CIL X 3926). Auch bei einer ganz vereinzelt

dastehenden Erwiihnung der C. innerhalb des

Caerimoniells der romischen Eheschliessung (Fest.

ep. p. 87 faeem in nuptiis in honorem Cereris

praeferebant) ist diese jedenfalls an Stelle der 10

Tellus (Serv. Aen. IV 166 quidam sane etiam

Tellurem praeesse nuptiis tradunt; nam et in

auspiciis nuptiarum invoeatur. eui etiani inr-

gines, vel cum ire ad domum mariti coeperint

vel iam ibi positae, diversis nominibus vel ritu

sacrificant; darum erscheint auch bei Verg. Aen.

IV 166 Tellus neben pronuba Iuno) getreten,

wobei der Gedanke an die griechische AnprjiTjQ

§eouo<pooog (legifera Ceres Verg. Aen. IV 58;

vgl. Calvus frg. 6 Baehr.) mitgewirkt haben mag. 20

Den Namen dieser altrGmischen Gottin des

pflanzlichen Wachstums hat schon im zweiten

Jahrzehnt der Republik die griechische Demeter

annectiert, die von Grossgrieehenland her in Rom
Eingang fand und dort in der ganz speciellen

Beziehung auf den Getreidebau und die Getreide-

einfuhr verehrt wurde. Ibr Einzug in Rom fallt

zeitlich zusammen mit dem Beginne ernes urn-

fassenden Getreideimportes aus Gumae und Ski-

lien (Liv. II 34, 3 zum J. 263 = 491 dimissis^ 30

passim ad frumentum coemendum . . . mari

usque ad Cumas, sed in Sieiliam quoque; aus-

fuhrlicher Dion. Hal. ant. VII 1) und mit der

Reception des griechischen Handelsgottes Hermes-

Mercurius und der Griindung einer Kaufmanns-

gilde [collegium mercatorum) im J. 259 = 495

(Liv. II 27, 5 und mehr unter Mercurius). Als

im J. 258 = 496 wahrend des Latinerkrieges eine

Missernte Mangel an Brotkorn verursachte und

der rfimische Markt wegen der unruhigen Zeit40

nicht genflgend beschickt war, befragte man die

sibyllinischen Biicher, und diese erteilten den Rat,

man solle Demeter, Dionysos und Kore durch

Opfer und Gelfibde gnadig stimmen, damit sie

die Not abwendeten; der Dictator A. Postumius

gelobte ihnen einen Tempel und regelmiissige

Opfer, und alsbald envies sich die Macht dieser

Gotter, indem die Acker und Obstgarten reiche

Frucht brachten und die Einfuhr auswartigen Ge-

treides alien Mangel beseitigte (Dion. Hal. VI 17). 50

Der Tempel wurde sofort in Angriff genommen

und nach drei Jahren, 261 = 493, voin Consul Sp.

Cassius geweiht (Dion. Hal. VI 94, 3; spiiter

wurde er nach einem Brande durch Augustus

wiederhergestellt und im J. 17 n. Chr. von Ti-

berius von neuem dediciert. Strab. VHI 381. Cass.

Dio L 10, 3. Tac. ann. II 49); er lag beim Circus

maximus (iuxta circum maximum Tac. ann. n
49), unweit der careeres (Dion. a. a. O. hi toig

zeouam xov fuyhrov rotv hxooqouwv t'.-r«o avrag 60

[Sovuivo; xiig arfiasi;\ nach dem Aventin zu (fiber

die Lage s. Ch. Hiilsen Dissertaz. della Ponti-

ficia Accadem. Roman, di Archeologia ser. II

t. VI 1896, 238ff.), und war nach tuskischer Art

gebaut (Vitrav. Ill 3, 5), aber von zwei griechi-

schen Kiinstlern Damophilos und Gorgasos mit

plastischem und malerischem Schmucke ausge-

stattet (Plin. n. h. XXXV 154 plastae laudatis-

simi fuere Damophilus et Gorgasus, iidem pic-

tores, qui Cereris aedem Romae ad circum ma-
ximum utroque genere artis suae exeohierant,

versibus inscriptis graece, quibus significarent

ab dcxtra opera Damopliili esse, ab laeva Gnr-

gasi, vgl. A. Philippi Jahrb. f. Philol. CVII

1873, 205ff.; fiber ein in diesem Tempel aufbe-

wahrtes Gemalde des Aristeides Strab. VIII 38 1

.

Plin. n. h. XXXV 24). Die in diesem Tempel

verehrte griechische Trias, von der man Demeter

insbesondere die Obhut iiber die Getreideversor-

gung, Dionysos und Kore die Forderung des Obst-

und Weinbaues zuschrieb (Dion. Hal. VI 17, 4

ol <5' vxaxovoavxeg trjv re yfjv itaQsoxsvaoav aret-

vai xXovalovs xaonovg , ov uovov xtjv ajioQt/iov,

&Vm xcd Ttjv SsvdgocpoQOV xai tag heiodxtovg ayo-

Qag fczaoag hixXioat fiaU.ov rj xgoteoov; vgl.

Varro de r. r. II, 5 tertio Cererem et Liberurn,

quod horum fructus maxim e necessarii ad vic-

tum; ab his enim cibus et potio venit e fundo),

stammte wahrscheinlich aus Campanien, dem

Lande, das als das summum Liberi patris cum
Cerere certamen (Plin. n. h. in 60 = Flor. Ill)

gait und in dem alter C.-Cult an verschiedenen

Orten nachweisbar ist (Nissen Pompeian. Stud.

326ff.; Priesterinnen der C. in Pompei CIL X
812. 1074 a; Puteoliebd. 1585. 1812. 1829; Capua

ebd. 3912. 3926; Teanum Sidicinum ebd. 4793f.

und ebenso auch in den benachbarten Bezirken CIL

IX 3170. 3358. 4200. X 5073. 5145. 6103. 6109.

6640. XI 3933, darunter auffallend in Aesernia

eine sacerdos Cerialis Deia Libera IX 2670),

vielfach in Verbindung mit Venus (sacerdotrs

Cereris et Veneris in Surrentum CIL X 68".

688; Pompei Ephem. ep. VIII 315 = 855; Casinum

CIL X 5191; Sulmo CIL IX 3087. 3089), ein

Verhaltnis, das zum mindesten in Pompei mit

Sicherheit so aufgefasst werden darf, dass C. alte

HauptgOttin war, zu der sich erst nach der Griin-

dung der sullauischen Colonie (Colonia Veneria

Cornelia) Venus eesellte (Wissowa De Veneris

simulacris Romanis 21). Wahrscheinlich ist fur

Eom Cumae, wo Demeterdienst nachweisbar ist

(sacra Demetros CIL X 3685), der Ausgangs-

punkt des recipierten Cultes dieser gOttlichen

Trias, zumal wir erfahren, dass man die Prieste-

rinnen der C. fur Eom vorwiegend aus der cu-

manischen Colonie Neapolis, daneben auch aus

Velia, bezog (Cic. pro Balbo 55 = Val. Max. I

1, 1); wenn die ROmer spater das hochberuhnne

Heiligtum der Demeter und Persephone zu Enna

in Sicilien fur die Mutterstatte ihres C.-Dienstes

hielten (denn so muss es doch wohl verstanden

werden, wenn im J. 621 = 133 auf Grand eines

Sibyllinenspruches die Decemviri s. f. nach Enna

reisen und dort der Ceres antiquissima opfem,

Cic. Verr. IV 108 = Val. Max. 11,1. Lact. inst.

II 4, 29; vgl. Cic. Verr. V 187), so ist das wohl

erst naehtraeliehe Ankniipfung an den uralten

Cult, da in so fruher Zeit Beziehungen der R6mer

zum Innem Siciliens nicht wahrscheinlich sind.

Bei der Aufnahme des Cultes in Rom erfolgte die

Gleichsetzung der drei griechischen Gottheitai

mit verwandten Gestalten des altromischen GOtter-

kreises. der Demeter mit Ceres, des Dionysos mid

der Kore mit Liber und Libera (s. d.); der Tempel

heisst offWell aeries Cereris Liberi Liberaeqre

(z. B. Liv. Ill 55, 7. XLI 28, 2 u. a.), und auch
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die spater zu diesem Culte gehOrigen Festspiele
galten alien drei Gottheiten (Cic. Verr. V 36
lucks sanetissimos maxima cum eura et caeri-
monia Cereri Libero Liberaeque faciundos; vgl
Serv. Georg. I 7. Ovid. fast. Ill 7851), aber C.
ist dermassen die iiihrende Gestalt des Dreivereins,
dass gewOhnlich nur von der aedes Gereris die
Rede ist mid die Spiele nur ludi Ceriales heissen:
offlciell kam das dadurch ' zum Ausdruck, dass
der Stiftungstag des Tempels auf das alte Pest
der Cerialia (s. d.) gelegt wurde (CIL 12 p. 315),
wodurch auch die Gleichsetzung der griechischen
Gottin mit der alten C. deutlich ausgesprochen
wurde, da es ein Gesetz der rfimischen Sacral-
ordnung war, die Tempeltage der einzelnen Gotter
mit ihren alten feriae zusammenfallen zu lassen
<E. Aust_ De aedibus sacris pop. Eom. 34ff.). Da
in den wirtschaftlichen Bewegungen, die zur Re-
ception der griechischen Demeter in Eom fiihrten,
die Plebs die Hauptrolle spielte und die Erbauung
dieses Tempels mit der Anerkennung der staate-
rechtliehen Selbstimdigkeit des zweiten Standes
zeitlich zusammenflel, hat die aedes Gereris von
Anfang an in besonders enger Beziehung zur Plebs
und ihren Magistraten gestanden; nicht nur be-
ging man noch in spaterer Zeit den natalis des
Tempels, die Cerialia, in den plebeischen Hausern
mit festlichen Gastereien (Gell. XVIII 2, 11; vgl.
Plaut. Men. 100 ipsus escae maxumae eerialis
cenas dot), sondern dies Heiligtum war geradezu
das sacrale Centrum der Plebs. Wie der kurz
vorher erbaute Tempel des Satumus das Archiv
und die Casse der Gesarntgemeinde enthielt, so
befand sich im C.-Tempel das plebeische Archiv,
in dem zeitweise auch die Senatsbeschlflsse regi-
striert wurden (Li v. Ill 55, 13 zum J. 305 = 449
insktutum etiam ab iisdem consulibus, ut sena-
txs eonsulta in aedem Cereris ad aediles plebis
deferrentur; vgl, Zonar. VII 15. Mo mm sen
Staatsr. 112 532), und die Casse der Plebs, in
welche die von den plebeischen Beamten verhang-
ten Geldstrafen fliessen (z. B. Liv. X 23 13 XXVTI
6, 19. 36, 9. XXXIII 25, 3) und der das Vermogen
dessen verfallt, der sich an den plebeischen Magi-
straten vergreift und damit die leges sacratae
verletzt (Liv. Ill 55, 7 ut qui tribunis plebis,
aedtlibm, iudieibus decemviris nocuisset. eius
caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris
Liberi Liberaeque venttm iret; vgl. II 41, 10
Dion. Hal. VI 89. X 42; diesem Gesetze scheint
das angeblich romulische Gesetz bei Plut. Eom. 22
nachgebildet zu sein, wonaeh bei leichtfertiger
Ehescheidung das Vermogen des Marines zurHalfte
der Frau, zur Halfte dem C.-Tempel anheimfallen
soil, jedenfalls eine recht spate Schopfung). In
demselben engen Verhaltnisse, das die niederen
Magistrate der Gesarntgemeinde, die Quaestoren,
mit dem Saturntempel verbindet, stehen die unteren
Beamten der Plebs zu dem der C. als Verwalter
des Arehivs und der Casse , und da ihnen von
vornherein die cura annonae, die doch unter gott-
licher Obhut von C.-Demeter steht, zufiel°und
sio auch spater die ludi Ceriales auszurichten
batten, so ist es nieht wohl moglich, ihren Kamen
aediles (s. 0. Bd. I S. 448) anders als von der
aedes Cereris abzuleiten; dem Einwande, dass
-der C.-Tempel doch nicht der Tempel iiberhaupt
war und eine nahere Bestimmung kaum entbelirt
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Werden konnte' (Mommsen a. a. 0. 470) lasst
sich mit der Vermutung begegnen, dass der voile
Name urspriinglich aediles Ceriales lautete und
also Caesar, als er die beiden von ihm neu ge-
schaffenen Aedilen so nannte (g. 0. Bd. I S. 119f.'
nur die alte Namensform wiederaufnahm.

So gross die politische Rolle ist, die dieses
Heiligtum in den ersten Jahrhunderten nach seiner
Griindung gespielt hat, so gering scheint in der

10 gleichen Zeit die Bedeutung des C.-Dienstes fur das
allgememe religiSse Leben Roms gewesen zu sein;
die feriae der Cerialia (s. d.) wurden gewiss noch
weiter im Sinne des alten ritus Bomanus gefeiert,
und das saerifieium publicum, das an diesem
Tage in der aedes Cereris Liberi Liberaeque als
an ihrem natalis begangen wurde, war nur ein
interner Cultact dieses Tempels, der weitere Kreise
nicht beriihrte

; bemerkenswert ist namentlich auch,
dass bei den Lectisternien , welche die wichtig-

20 sten rOmischen Getter griechischer Herkunft ver-
emigen, C. nicht erscheint bis zu dem grossen
ZwOlfgCtter-Lectisternium des J. 537 = 217, das
sich nicht mehr auf rein griechische Gottheiten
beschrankte

; hier begegnet uns C. mit Mercurius
zu einem Paare verbunden (Liv. XXII 10, 9),
der ja gleichzeitig mit ihr und unter denselben
Gesichtspunkten in Rom aufgenommen worden
war. In derselben Zeit muss sich aber auch sonst
die Geltung des C.-Dienstes gehoben haben, wie

30 aus einer Reihe von Thatsachen hervorgeht. Wahr-
scheinlich kurz vor dem Beginne des zweiten puni-
schen Xrieges wurden die ludi Ceriales (s. d.)

eingesetzt (Livius erzahlt von ihrer Einsetzung
nicht, erwahnt sie aber XXX 39, 8 zum J. 552
- 202 gelegentlich als standige Jahresspiele),
und 11m dieselbe Zeit erhielt der griechische C-
Dienst in Rom auch ein besonderes Jahresfest
(dieses ist gemeint bei Arnob. II 73 mm Han-
nibal Poenus res Italas raperet et terrarum ex-

40 poseeret principatum . . . sacra Cereris matris
. .

.
adscita paulo ante), das zufallig zum ersten-

male im J. 538 = 216 erwahnt wird; da es nam-
lich ein Pest der rSmischen Matronen war, von
dem diejenigen ausgeschlossen blieben, die durch
hausliche Trauer bedrlickt waren (quia nee lugen-
tibus id facere est fas Liv. XXII 56, 4), so machte
die Niederlage von Cannae die Abhaltung des
Festes in jenem Jahre unmoglich, da kein Haus
in Eom von Trauer verschont war; aus diesem

50Anlasse setzte der Senat damals die Trauerzeit
auf dreissig Tage herab (Liv. a. a. O. 5 adeoque
totam urbem opplerit luetus, id sacrum an?ii-
versariitm Cereris intermissum sit: ne ob ean-
dem causam alia quoque sacra jrubliea aut pri-
vata desererentur, senatus eonsulto triginta diebus
luetus est finitus; vgl. Liv. XXXIV 6, 15. Plut.
Fab. Max. 18. Fest. ep. 97 [wo falschlich von
hundert Tagen die Eede ist] ; Val. Max. a. a. 0.
hat Livius missverstanden, wenn er von einer Be-

60 gehung des Festes trotz der Trauer sprichtj, wah-
rend spater das Fest zu denjenigen Anlassen ge-
hSrte, die von selbst eine zeitweilige Aufhebung
der Trauer (minuitur populo luetus Fest. p. 154;
vgl. Act. lud. saec. Aug. Z. 11 If. cum bono more
et proindfe ejelebrato frequentibus exsemplis,
quandocumqfve ijusta laetifiae publicae caussa
fuit, minui luetus matrona[r]itm placuerit) her-
berfuhrten. Da die Schlacht bei Cannae am 2. Au-

gust stattfand (Gell. V 17, 5 = Macrob. sat. I

16, 26), so flel dies sacrum anniversarium Ce-

reris (Liv. XXII 56, A ) sicher in den Hochsommer
und war somit von den Cerialia (19. April) ver-

scliieden; eUvas Genautres lasst sich, da es sich

um ein Datum des unberichtigten Kalenders han-

delt, nicht feststellen ; denn die Bezeichnung des

August als tutela Cereris im Bauernkalender (CIL
I 2 p. 281) bezieht sich gowiss nicht auf dieses

Fest, sondern auf die Zeit der Getreideernte , und 10

die Vermutung Mommsens (CIL I 2 p. 324),

dass der 10. August der Tag der Feier gewesen
ware, stiitzt sich nur darauf, dass an diesem Tage
Augustus einen Altar der C. mater und Ops au-

gusta im Vicus iugarius errichtete, wahrschein-

lich zu Ehren der Livia, die auch auf einer sici-

lischen Inschrift (CIL X 7501) als Geres Jidia Au-
gusta gefeiert wird (vgl. auch Cohen Med. imper.

12 p. 77 nr. 93; p. 172 nr. 13). Das Fest war
ein vollkommen griechisches (graeea sacra festa2Q
Cereris ex Graeeia translata Fest. ep. p. 97;
sacra Cereris summa maiores nostri religione

confici caerimoniaque voluerunt; quae cum essent

adsumpta de Graeeia, et per graeeas eurata sunt

semper sacerdotes et graeea omnia nominata
Cic. pro Balbo 55), und zwar eine Geheimfeier

(Cic. de leg. II 21 neve quae initianto nisi ut

adsolet Cereri graeeo sacro; vgl. 37 initientur-

que \>nulieres\ eo ritu Cereri quo Bomae ini-

tiantur), die sich auf Verlust und Wiederfindung 30

der Proserpina bezog (quae ob invmtionem Pro-
serpinae matronae colebant Fest. ep. 97) und bei

der auch die Vermahlung von Hades und Pro-

serpina eine Rolle spielte (Orei nuptiae Serv.

Georg. I 344) ; die Opfer waren vrjipaha Ugd (Dion.

Hal. I 33, 1 idQvoavxo de r.al Ar\fir\xQO<i Uqov
xai Taz {haia? avrfj dta yvvamcov te holi vrjipa-

Xtovs i'tivoar, (bg "Ellfjot ro/jog), d. h. der Wein
war ausgeschlossen (Serv. a. a. 0. aliud est sacrum,
aliud nuptias Cereri celebrare, in qidbus re vera Aft

i/inum adhiberi nefas fuerat, quae Orei nuptiae

dicebantur, quas praesentia sua pontifices in-

genti sollemnitate eelebrabant ; daher Cereri nup-
tias facere fur eine Hochzeit ohne Wein, Plaut.

Aulul. 355), und firr die Zeit des Festes war Ent-

haltsamkeit vom Genusse des Brotes (Fest. p. 154

in casta Cereris; eastus wird definiert als tem-

peratus ab alimonio pants Arnob. V 16 ; die In-

schrift [CJereres ca . . CIL VI 87 ist von ganz un-

sicherer Erganzung; s. 0. unter Castus), vielleicht 50
auch geschlechtliche Zuriickhaltung geboten ; denn

die Schilderung des Ovid met. X 431ff. (festa

piae Cereris eelebrabant annua matres ilia, qui-

bus . . per novem nodes venerem taetusque vi-

riles in vetitis numerant) beweist zwar nicrtts

fur das rOrnische Fest. da sie sich gewiss auf eine

griechische Demeterfeier bezieht, von der er in

seiner Quelle las, aber wir erfahren, dass man
bei der rOmischen Feier auch in Worten alles

vermied, was an eheliche Verhaltnisse erinnerte60

1 Serv. Aen. IV 58 Bomae cum Cereris sacra fvunt

observatur. ne quis pa Irem aid filiam iwminet,

quod frutfus matrimonii per liberos eonstef), und
dass die Priesterinnen der Gottin, Frauen grie-

chischer Herkunft, denen aber das romische Biir-

gerrecht verliehen wurde (cum Mam ,
quae grae-

cum illud. sacrum monstraret et faceret, ex Graeeia

deligerent, tamen sacra pro civibus civem facere

voluerunt, ut deos immortales seientia peregrina

et externa, mente domestioa et civili precaretur

Cic. pro Balbo 55), sich fur die Dauer ihres Amtes
von ihren Mannern trennen mussten (Tertull. de

nionog. 11 Cereris sacerdotes bimnlihus etiam

viris et consentientibus amiea separatione vidu-

antur), weshalb man C. geradezu zur Gottin der

Ehescheidungen machte (Serv. Aen. in 139. IV
58). Es passt dazu, dass die Matronen bei dieser

Geheimfeier mit alien Symbolen der Reinheit er-

schienen, in weissen Gewandern (Val. Max. I 1-

15; das Gleiche erwahnt Ovid. fast. IV 619. V
355 von den Cerialia), mit Kopfbandern (Iuv. VI
50 paueae adeo Gereris vittas contingere dignae.

Tertull. de testim. anim. 2 vitta Cereris redi-

mita) und einem galerus, hier wohl einer Art

Haube (Tert. de pall. 4 ob cultum omnia can-

did-atum et notam vittae et privilegium galeri

Gereri initiantur). Wie lange das Fest bestanden

hat, wissen wir nicht, doch unterliegt es keinem

Zweifel, dass die in der friiheren Kaiserzeit in-

schriftlich erwahnten (CLL VI 2181f.) sacerdotes

Gereris pulrticae p(opuli) BfomaniJ Q(uiritium),

von denen die eine (VI 2181) sich als Sicula be-

zeichnet, eben die an dieser Geheimfeier betei-

ligten Priesterinnen sind. Ein zweites Fest der

griechischen C.-Demeter war das im J. 563 = 191

wegen schwerer Prodigien durch die sibyllinischen

Orakel angeordnete ieiunium Cereris (also gleich-

bedeutend mit castus), das alle fiinf Jahre ab-

gehalten werden sollte (Liv. XXXVI 37, 4), aber

nachher zum standigen Jahresfeste geworden sein

muss, da es die fasti Amiternini zum 4. October

anfuhren (CIL 1 2 p. 331) ; ein Lectisternium wurde

der C. alljahrlich am 13. December, dem Stif-

tungstage des Tempels der Tellus auf den Carinen,

zusammen mit dieser Gottin hergerichtet (Arnob.

VII 32 lectisternium Cereris erit idibus proxi-

mis . , . Telluris natalis est ; danach zu erganzen

die verstiimmelte Notiz der fasti Praenestini zum
13. December [Telluri et Cerejri m Carinis.

aedi et lectisternium e leeftis

quos] maneeps praestat; vgl. Mommsen CIL
12 p. 336f.; Tertull. de idol. 10 gehOrt nicht

hierher), ausserdem fand am 21. December ein

gemeinsames Opfer an Hercules und C. statt sue

praegnate panibus mulso (Macrob. sat. Ill 11,

10). Auch bei ausserordentlichen Cultusacten

tritt seit dem hannibalischen Kriege der C.-Tempel

viel mehr hervor als friiher, so bei Supplicationen

(Liv. XLI 28, 2 ; vgl. Tac. ann. XV 44) und Ver-

anstaltungen von Collecten (Obseq. 103. 106. 113)

;

auch das Asylrecht besass er (Varro bei Non.

p. 44).

Tiber den C.-Cult der Kaiserzeit geben uns

so gut wie ausschliesslich die Inschriften Aus-

kunft; diese (vgl. die Zusammenstellung der Zeug-

nisse von A. Pestalozza und G. Chiesa bei

Ruggiero Dizion. epigr. II 204ff.) sind haufig in

Mittel- und Unteritalien (s. 0. S. 1974), fehlen so gut

wie ganz in Rom und sind sparlich vertreten in

den Provinzen . mit Ausnahme der africanischen,

in denen uns ausser C. allein (sacerdotes Cereris

weiblich CIL VIII 112. 1140. 1623. 6708. 12335.

14381, mannlich ebd. 805. 14447) zuweilen Pluto

und C. (CIL VIII 8442. 90201, aus Mauretanien),

sehr haufig aber der Plural Cereres (CIL VIII

580. 1548. 1838. 3303. 6359. 6709. 11826. 12318.
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14438) begegnet, der hier gewiss, ebenso wie in

der Inschrift von Puteoli CIL X 1585 (eine sa-
cerdos Gererum), im Sinne von C. und Proser-
pina zu verstehen ist, wie Castores fur Castor
und Pollux (vgl. 0. Ilirschfeld Ann. J. List.

1866, 51); class die africanische C. die griechi-
sclie Gcittin ist, sagt ausdrnoklich CIL VIII 14381
ex imperio Gereri graeefae] saerfujm. Sonst
ist es vorwiegend die Gottin der Getreideversor-

der falschen Inschrift CIL IX 299*), Ort im Marser-
lande, wenig nSrdlich vora Fuciner See, beim
jetzigen Collarmele (oder Collarmeno), wo erne
Kirclie <S. Felieitatis in Cerfenna den Namen
noch im 12. Jiidt. bewahrte (Bulla Paschalis 11. bei
Ughelli Ital. sacra I 893 ed. 1717. Jaff^ Re-
gesta 12 8371). Genannt wird es als Station der
Via Valeria (Itin. Ant. 308. Tab. Peut. Geogr.
Rav. IV 34 p. 282 P.); Kaiser Claudius, im J. 48

gung^ der die Verehrung gilt; das zeigen sowohl 10 —49, verlangerte diese bei Marruvium endige'ndeo^r™™™ „ „ a™ i~ v...
gtrasae durch tine bei C. abbiegende Strasse,
welche den Stock des Centralappennins tiberschritt
und im Aternusthale bis zu dessen Hundung ging
(Meilensteiu CIL IX 5973: viam Claudiam rale-
Ham a Cerfennia Ostia Aterni mwnit, idemquc
pontes fecit). Mommsen CIL IX p. 348 ver-
nratet, dass das Ssosrvla bei Diodor. XX 90,
Cesenna bei Liv. IX 44, 16, welches die Eomer
im J. 305 zugleich mit Sora und Arpinum er-

die Kaisermiinzen, auf denen Aunona als beson
dere Personification neben C. erscheint, urn sich
dann als selbstiindige Gottheit von ihr loszultisen

(s. o. Bd. I S. 2320), als auch Weihinschriften
der bei der annona beschaftigten Leute, wie der
corpora memorum adiutorum nautieariorum et

aeeeptorum (CIL XIV 2 Ostia), der mensores
frumentarii (CIL XIV 409; vgl. CIL III 3835
von einem frumentarius leg. XV) oder eines hor-
earius (CIL IX 1545 Beneventum). [Wissowa.] 20 oberten, von C. nicht verschieden sei. rSiilsen.l

Ceresium, stagmum in ipso Mediolamnsis
wbis territurio, quod Ceresium vacant , ex quo
parvus quidam fluvius sed- profundus egreditur,
Gregor. Tur. hist. Franc. X 3. Damit wohl iden-
tisch der auf der Tab. Peut. verzeichnete locus
Clisius, heut Lago di Lugano. Mommsen CIL
V p. 559. Holder Altcelt. Sprachschatz s. Ce-
resium und Clisius. [Ihm.]

Ceresus (Ptol. II 6, 71 Keoeo6g) ,
Stadt der

Cerialia (besser bezeugt als Cerealia, s. F 1 e c k-
eisen Fiinfzig Artikel 12), Fest der Ceres, schon
im altesten Festkalender am 19. April verzeichnet
(CIL 12 p . 315; vgl. Varrodel. 1. VI 15. CIL
XI 3196 aus Nepet vom J. 18 n. Chr. Cereri
augustfaej matri agrforum) dies sacrifwii
XIII t Mai. CIL VI 508 vom J. 319 die XIII
Kaf. Maias Cerealibus), in gleichem Abstande
von je vier Tagen zwischen dem Tellusfeste der

Iaccetaner in Hispania citerior, nach Pedro de 30 Fordicidia (15. April) und dem Iuppiterfeste derMarc as der vermemten Namensahnlichkeit fol- Vinalia (23. April) gelegen, der Gottin des pflanz-
genden Vermutung Santa Coloma de Queralto in
Navarra, nach Mannerts u. a. ebenso unsicherer
Meinung Cervera, oder (nach K. Miiller zu Ptol.)

Ceros bei Lerida, wohin aber das Gebiet der Iac-

cetaner (s. d.) nicht reicht. Die Lage ist also

unermittelt; zum Namen vgl. Cerretani.

[Hiibner.]

Ceret, Stadt in Hispania ulterior, nach Mim

lichen Wachstums Ceres (s. d.) gewidmet. Auf
den gleichen Tag flel auch das Stiftungsfest des
im J. 261 = 493 geweihten Tempels der grie-
chischen Trias Demeter Dionysos Kore = Ceres
Liber Libera (fast. Esqu.), und dieser gelten die
Festspiele (Cic. Verr. V 36 ludos sanctissimos
. . . Cereri Libero Liberaeque faciundos , a. unter
Ceres), die seit der Zeit des zweiten punischen

zen, die zwei Ahren und einen Delphin zeigen, 40 Krieges unter den standigen Jahresspiel
wie auch andere, die nach Baeturien gehoren
(Mon. ling. rber. nr. 175). Auf einer Grabschrift
aus dem auch in Baeturien gelegenen Jerez de
los Caballeros von nicht ganz sicherer Uberliefe-
rung wird ein Geretamis genannt (CIL II 986).
Doch kann der spanische Name Xerez oder Jerez
kaum aus C. entstanden sein. Auch das unbe-
kannte SfjQa, jiohe Jiegl rag 'HQaxkeiovg arrj'/.ag

bei Steph. Byz. ist damit nicht zusammenzu-

scheinen
;
nach Liv. XXX 39, 8 wurde im J. 552

— 202, da die plebeischen Aedilen als vitio creati
abdanken mussten, der gerade fungierende Dictator
(comit. habend. causa) mit seinem Magister equi-
tum durch Senatsconsult mit der Abhaltung der
Spiele der Ceres (Cerialia Itidi) beauftragt, die

damals also schon regelmiissig begangen wurden;
da Livius in der dritten Dekade ihre Einsetzung

, . ... nicht erwahnt, fallt diese wahrscheinlich — un-
bnngen wie Ukert (S. 357) wollte (vgl. CIL 50 gefahr glcichzeitig mit der der ludi plebei — kur
II p. 127). Die Lage ist mithin noch nicht er- vor den Anfang des zweiten punischen Krieges
mittelt. [Hiibner.]

Ceretes s. Cerretani.
Ceretins, Bischof von Grenoble (s. Duchesne

Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule I 226),
richtet im Sommer 450 gemeinsam mit den Brii-

dern Salonius und Veranus an Papst Leo I. — er-

halten unter dessen Briefen als nr. 68, Migne
Patrolog. lat, LIV 887 — ein Dankschreiben fur

der Denar mit der Aufschrift Memmius aedfilis)

Cerialia preimus fecit (Mommsen Miinzw. 642
nr. 291) kann sehr wohl in diese Zeit gehoren.
Die Ausrichtung der Spiele lag den plebeischen
Aedilen ob (Liv. a. a. O. Cass. Dio XLVII 40, 6

;

anders Cic. Verr. V 36, der sie fur die curuli-
schen Aedilen in Anspruch nimmt; vgl. Momm-

.

sen St.-E. E2 509), wie auch die Plebs das
die Zusendung von Leos_ epistula ad Flarianum. 60 Fest der C. von jeher besonders festlich be<ang
Er bittet den Papst, eine von ihnen gefertigte
Abschrift des wichtigen Briefes behufs weiterer
Verbreitung unter den Bischofen zu revidieren und
zuriickzuschicken , ein Exemplar davon ist denn
auch laut epist. Leonis 97, 2 durch Vermittlung
des C. bald an die oberitalischen Bischfife gelangt.

[Jiilicher.]

Cerfennia (das Ethnikon Cerfemrini nur in

(Gell. XVffl 2. 11. s. unter Ceres). Nach "den
Kalendern sowohl der augusteischen Zeit wie des
4. und 5. Jhdts. fiillten sie die ganze Zeit vom
12.—19. April aus (CIL 12 p. 315); doch blieb
der letzte Tag, der des urspriingiichen Festes,
der Haupttag. der allein mit Cireusspielen ge-
feiert wurde (Ovid. fast. IV 680; vgl. 391f. Tac.
ann. XV 53. 74) ; Gladiatorenkampfe wurden nur
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ausnahmsweise vorgefuhrt (Cass. Dio a. a. O.),

scenische Auffuhrungen sind erst in der Kaiser-

zeit nachweisbar (Tac. hist. II 55. Iuven. XIV
263). Der ganz singulare Brauch, dass bei diesen

Spielen im Circus Fuchse gehetzt wurden, denen

brennende Fackeln an die Schwanzc gebunden

waren (Ovid. fast. IV 681f., daher wohl cireen-

stum Gerialium ludierum Tac. ann. XV 74),

kntipft wahrscheinlich an den altrOmischen Cult

der Ceres an; denn der Fuchs ist wohl hier in

demselben Sinne verwendet, wie die rutilae canes

(Fest. p. 285, vgl. ep. p. 45), die beim auguriuvi

canarium (s. o. Bd. II S. 2329) geopfert wurden,

namlich als ein Symbol des die Saat vernich-

tenden Sonnenbrandes (vgl. auch Eobigus). Nach
Sinnius Capito bei Fest. p. 277 scheint es bei

den C. auch iiblich gewesen zu sein, Niisse aus-

zustreuen (vgl. fur solche nucum sparsiones zwei

Inschriften von Ferentimim CIL X 5849 item

populi fieri [eptdum] et pueris nuces spargi die

sftipraj s(eripto) und 5853 favorabilfe) est, si

puer(is) plebeis sine distinetione libertatis nueum
sparsion(em) rnod(iorum) XXX . . . praestiterint),

doch ist die Glosse so verstummclt, dass aus ihr

nichts Sicheres zu entnehmen ist. [Wissowa.]

Cerialis. 1) S. Anicius Nr. 7f., Iulius,

Manilius, Munatius, Petillius, Statius,

Tuccius, Velius, Vettulenus.

2) Cerialis, an den Plinius den Brief II 19

(aus dem J. 100) richtete. Ob mit Velius Ceri-

alis, dem Adressaten von IV 21, identisch, ist

zweifelhaft.

3) Cerialis, Consul ordinarius im J. 106 n. Chr.

mit L. Ceionius Commodus (vgl. Klein Fasti

consulares 3). Vielleicht ein Vettulenus oder ein

Petillius Cerialis. [Groag.]

4) Cerialis, a censibus; an ihii rescribiert

Kaiser M. Antoninus (Caracalla), Fragm. Vat. 204.

"Wahrscheinlich identisch mit Manfilius] Cerialis.

s. d. [Stein.]

5) Cerialis, Beiname folgender Consuln der

Kaiserzeit: a) C. Anicius Cerialis, cos. suff. 65

niit C. Pomponius. b) Q. Petillius Cerialis Cae-

sius Eufus, cos. I suff. 70, cos. II suff. 74 mit

T. Clodius Eprius Marcellus cos. II. c) Cerialis

s. o. Nr. 3. d) M. Munatius Sulla Cerialis, cos.

ord. 215 mit Maecius Laetus cos. II. [Groag.]

6) Naeratius Cerealis, Vater des Naeratius

Scopius (Dessau 1245. 1246), Bruder des Vul-

catius Kufinus, der 347 Consul war, und der Galla,

die als erste Gemahlin des Iulius Constantius

diesem den spateren Caesar Gallus gebar (Amm.
XIV 11. 27). Er war 328 Praefectus annonae

(Cod. Theod. XIV 24, 1). Als der Ketzer Pho-

teinos nach seiner Verurteilung auf dem Concil

von Sardica (343) an den Kaiser appellierte, war

C. unter den Eichtem, welche von Constantius

zur Prufung seiner Lehre eingesetzt wurden (Epiph.

haer. 71, 1). Vom 26. September 352 bis zum

8. December 353 war er Praefectus urbis Romae
(MommsenChron. min. 169. Dessau 731. 1245.

CIL VI 1744. 1745. Cod Theod. IX 38, 2.

XI 36. 9. XVI 10, 5. Svmm. rel. 40, 4. Schol.

luv. X 24), Consul im J. 358. Noch als Greis

bewarb er sich um Marcella, die Tochter der Al-

bina, wurde aber abgewiesen (Hieron. ep. 127, 2

= Migne L. 22, 1088).

7) Sohn des Iustus (Sokrat. IV 31), Bruder

des Constantianus und der Iustina, die mit Kaiser

Valentinian I. verheiratet war (Amm. XXVIII 2,

10. XXX 10, 5). Nachdem sein Bruder, der bei

dem kaiserlichen Schwager das Amt eines Tri-

bunus stabuli bekleidete, durch Rauber erschlagen

war, erhielt er dessen Stelle (Amm. XXVIII 2,

10. XXX 5, 19). Im J. 375 wirkte er bei der Er-

hebung seines Neffen Valentinians II. zum Augu-
stus mit (Amm. XXX 10, 5).

10 8) Dux Libyarum im J. 405. Er fand bei

seiner Ankunft in der Provinz tiefsten Frieden

und sah sich dadurch veranlasst, seine Stellung

ohne Riicksicht auf kiinftige Gefahren nur zur

eigenen Bereicherung auszubeuten. Er verkaufte

die Pferde der Cavalleristen , entliess fur Geld

den grossten Teil des Heeres auf Urlaub und liess

sich .bei der Wahl der Standquartiere fur die

Truppen nur dadurch leiten, von den Stadten Be-

stechungen fur ihren Abzug zu erpressen. Als er

20 das Heerwesen so ruiniert hatte, erfolgte ein Ein-

fall der Maketai. Ohne Widerstand floh C. auf

ein Schiff und blieb, so lange der Krieg wahrte,

mit dern Lande nur durch Kahne in Verbindung,

die Verteidigung der Provinz den Einwohnern
iiberlassend, Synes. epist. 130. 132. 133. Seeck
Philol. LH 472.

9) Comes rerum privatarum, Cod. Theod. V
14, 32 (8). Da die Verordnung, welche an ihn

adressiert ist, zwischen Gesetzen aus den J. 408

30 und 411 stent (Abh. Akad. Berl. 1879, 45), muss

seine Magistratur in diese Zeit fallen. [Seeck.]

10) Bischof in Africa — nach der Notitia

provinc. vom J. 484 Castello- Ripensis in Mau-

retania Caesar. — , Verfasser eines libellus contra

Maximinum Arianum, das den Schriftbeweis

fiir die Wahrheit der orthodoxen von den Aria-

nern angegriffenen Lehrsatze fiihren will. Die

Entstehungsgeschichte des Buches erzahit Gennad.

de vir. ill. 93. Das wertvollste daran sind die

40 Bibelcitate. Test bei Migne Patrolog. lat, LVDII
757_768. [Jiilicher.]

11) KtQeahog, Verfasser zweier trivialer Epi-

gramme der Anthol. Pal. (XI 129 und 144 gegen

schlechte Dichter und Eedner). Sakolowski De
anthol. Pal. quaest. 49 identificiert ihn mit Velius

Cerialis, dem Freund des Plinius (epist. IT 19. IV

21), und Iulius Cerialis, dem Freund Martials

(X 48. XI 52). Er konnte in der That dieser Zeit

angehoren. [Keitzenstein.]

50 Cerilli [XtjgdXot Strab. V 255) oder Cerillae

(Sil. Ital. VIII 580; im Ablativ Ceriltis Tab. Peut.

Geogr. IV 32 p. 264. V 3 p. 332 P., Stadt im
Bruttierlande, jetzt Cirella, an der Kfiste siidlich

von der Mundung des Laos (Laino). [Hulsen.]

Cerindones, Volk in Hispania citerior. In

dem Bericht fiber den Krieg mit Sertorius aus

Livius B. XCI wird erzahit, dass Sertorius bei Ca-

lagurris Nasica (s. d.) lagerte und von da den

Quaestor M. Marius in Arevaeos et Cerindones

60 misit ad eonscribendos ex iu gentibus milites

frumentunique hide Contrebiam (s. d.) .... com-

portandwn. Hienach ist das Gebiet des sonst

nirgends genannten Volkes wie das der Pelen-

donen (s. d.) und Lusonen (s. d.) etwa am oberen

Durius zu suchen; eine nahere Bestimmung ist

nicht mijglich, aber auch kein Grund, den Namen
in Pelendones zu andern. [Hiibner.]

Cermalus (die Schreibung mit C wird bezeugt
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durch die unten citierte stadtromische Inschrift,

durch Festus 341 und Paulus epit. 55, die bessere

Uberlieferung bei Liv. XXXIII 26, 9 [ebenso ist

die Lesung des Namens fiir den ticus Germali
in Ariuiiiiuui, CIL XI 419, and in Antiuchia Fi-

sidiae, CIL III Suppl. 6835, jetzt gesichert]; wenn
Pint. Rom. 3 zu yjogiov . . 6 vvv Keguakov xa-

Xovai hinzufiigt mD.ai <5s Teguaviv, 6'rt xal rove

absXtpovg yeguavovs ovoj-iatovaiv , so ist das nur
der thOrichten Etymologie zuliebe geschehen, die

audi Varro 1. 1. V 54 hat: Germalw a germanis
Romulo et Bemo), Teil des palatinischen Hiigels

in Rom, und zwar der nordwestliche nach dem
Vicus Tuscus und dem Velabrum zu (verfehlt sind

die Versuehe Gilberts Gesch. u. Top. d. Stadt

Rom I 40. 66, den Namen auf einen noch engeren

Bezirk zu beschranken). Fiir das hohe Alter des

Kamens btirgt, mehr noch als das Vorkommen in

der Argeerarkunde (Varro 1. 1. V 54 : saerarium
Cermalense quinticeps apud aedem Romuli), der

Umstand, dass die Bewohner des C. Anteil hatten

am Feste des Septimontium (Pest. 341). Spater

kommt er selten vor: Prodigium bei Livius XXXIII
26, 9 zum J. 196; Cic. ad Att. IV 3, 3: Milonis

domum earn quae est in Cermalo (Hs. meamque
eeramio). Doch bezeugt das Fortbestehen bis zum
Anfang der Kaiserzeit die Inschrift Mur. 1521, 9

= Gud. 341, 3 (Original verloren, zwei gute Ab-
schriften des 16. Jhdts.), wo am Schluss vestiar.

de Cermalo min(ore). Vgl. Becker Topogr. 417.

Jordan Topogr. I 1, 179. Ob das Kag^aXov,

welches (nach Clemens Alexand. strom. 1 21 p. 139

Sylb.) die italische Sibylle, Euanders Mutter, an-

baute, auf den Coder auf das sacellum Car-

mentae zu beziehen ist, bleibt ungewiss.

[Hulsen.]

Cerne s. Kerne.
Cernenus s. C e r n u n n o s.

Cernere hereditatem s. Cretio.
Cernophorus. Die ,Schiisseltragerinen'. welche

schon im Orient an den Mysterien der Kybele teil-

nahmen (Nikand. Alexiph. 217 u. Schol. Clem.

Alex, cohort, p. 14 Potter; vgl. Kernophorosi,
erscheinen auch in dem rOmischen Dienst der

Magna mater (CIL II 179 von 108 n. Chr. X 103

Herenniae Vietorinae cernophoro) , wo sie beim
Opfer des Tauroboliums irgend eine Eolle spielten

(CIL VI 508 Taurobolium criobolium caemo
perception. Bull, arche'ol. du comite trav. hist.

1891, 529 : Perfect-is rife saeris cemorum crio-

boli et tauroboli). C a gnat vernvutet (ebd.), dass

das yJ.Qrog zur Aufnahme der vires gedient hatte.

Von den C. sind die africanischen canistrariae
zu unterscheiden (s. Caelestis), welche den
griechischen Kanephoren entsprechen. [Cumont.]

Cernulns, ^lonji^o, ein Gaukler, der Purzel-

baume macht, Ead schlagt und ahnliche Kiinste

treibt, cernuat (vgl. 'Aaxoaf.iaouog Bd. II

S. 1699), Varro bei Serv. Aen. X 894: davon auch

das Verbum cernulat y.vfiwrta Corp. gloss. II 99.

Vom petauristes, petauristarius also urspriinglich

so versehieden. dass dieser sich eines Geriistes ffir

seine Kiinste bediente. Doch mochten wohl beiderlei

Kiinste von denselben Personen ausgeiibt werden;
daher Gloss. Labb. cernulns ^sravginn'/;. Cer-

nuus (s. d.) in derselben Bedeutung Lucil. XXVII
34: modo sursum mod/) deorsum, tamquarn collus

cernui. [Mau.]

Cernunnos. Einer der im J. 1710 unter dem
Chor der Kirche Notre-Dame in Paris gefundenen,

jetzt im Musde de Cluny aufbewahrten Alt-are

tragt auf der einen Seite die heut nur noch teil-

vveise sicliLbaiB Iiisuhl'ift CERKV^yOS, vvuiuit,

der darunter in Relief dargestellte Gott bezeichnet

ist. Erhalten sind (en face) Kopf und Schultern

eines bartigen Gottes mit hasslichem Gesicht;

die Stirn ist mit zwei HirschhOrnern geschmuckt,

10 an jedem derselben hangt ein torques (Abbildung
bei D e s j a r d i n s Geogr. de la Gaule III 266.

Camille Jullian Gallia, Paris 1892, 217). Der
untere Teil fehlt; es ist aber kein Zweifel, dass

Robert Mowat, der eine ausfiihrliche Beschrei-

bung giebt im Bull, epigr. de la Gaule 1 11 Iff.,

mit Recht annimmt, dass der Gott in sitzender

Stellung mit nach orientalischer Art gekreuzten
Beinen dargestellt war. Ahnliche Reliefs sind

noch mehrfach in Gallien gefunden worden, der

20 Name des Gottes ist aber nur auf dem Pariser

Altar erhalten. Auf dem Relief von Vendoeuvres-
en-Brenne (jetzt im Museum von Chateauroux)

halt der Gott zwischen den Knieen eine Art Beutel

(follis) ; zu beiden Seiten sieht man je einen kleinen

Genius, der auf einer zusammengerollten Schlange
stehend die eine Hand auf ein Horn des Gottes

stiitzt ; in der freien Hand halt der eine einen

torques, der andere eine BSrse (nach Mowat a.

O. 112, dem eine Photographie vorlag, Abbildung

30 Rev. arche'ol. n. s. XLIII pi. IX). Ein Denkmal
von Reims (Rev. archeol. XL 1880 pi. XI) zeigt

den Gott in derselben hockenden Stellung zwischen

den stehenden Figuren eines Apollo und Mercur;
er halt einen Beutel, dem Geldstiicke entrollen.

Auf dem Stein von Saintes (Mowat a. O. 112f.

Abbild. Rev. arch. n. s. XXXIX pi. IX. X Vorder-

und Riickseite) halt der Gott in der Rechten einen

torques , in der Linken eine Borse (une bourse

ou mi sac appuye sur sa cuisse). Auf den drei

40 andern Seiten des Pariser Altars sind die Diosku-

ren und (der gallische) Hercules im Kampf mit

der Hydra dargestellt (Abbild. bei Desjardins
a. 0. 265. 267. 268). Der Name C. bedeutet nach
Ansicht der Keltologen .der Gehornte' (Gliick
Kelt. Namen 5. Holder Altcelt, Sprachschatz

s. v.), man sieht in ihm eine Art gallischen Pluto

(vgl. Caes. b. g. VI 18 GaJli se omnes ab Dite

patre prognatos praedicant idque ab druidibus

proditum dicunt). Mowat identificiert mit dem
50 gallischen C. den IuppUer Cernenus, der auf der

dacischen . aus dem J. 167 n. Chr. stammenden
"Wachstafel CIL III p. 925 (Wilmanns Exempla
321), erwahnt wird, wahrend Momm sen CIL
III p. 921 vermutet, Cernenus sei Iuppiter be-

nannt nach dem in der Nahe des Fundortes der

Inschrift gelegenen Dorfe Korna. Vgl. Steuding
Roschers Lex. I 866f. Alex. Bertrand L'autel

de Saintes et les triades Gauloises, Rev. arch.

n. s. XXXIX 337ff. XL Iff. 70ff. ; Les divi-

60 nites gauloises a attitude buddhique, Rev. aroh.

n. s. XLIII 321ff. D'Arbois de Jubain-
ville Cours de litte'r. celtique II (cycle mytho-
logique irlandais) 3S3ff. John Rhys Lectures

on the origin and growth of religion as illustrated

by Celtic heathendom iThe Hibbert Lectures 1886)

7 7 if. Auch Mominsen R. G. V 95. S. Reinach
Revue celtique 1896, 59. [Ihm.]

Cernuus soil nach Fest. ep. 55, 6 eine Art
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Schuh sein ; vgl. Isid. or. XIX 34, 13 : cernui socci

sunt sine solo. Vielleicht beruht diese Angabe
nur auf Missverstandnis des Verses des Lucilius

bei Non. 21, 2 : cernuus extemplo plantas eon-

vestit Jwncstas. Vgl. Cernulns. [Man.]

Cerohothras s. Caelobothras.
Cerolia oder Ceronia , Ortlichkeit in Rom,

nur vorkommend bei Varro de 1. 1. V 47: Cum
Caelio eoniunetum Carinas, et inter eas quern

locum Ceroniensem (ceroliensem vulg.) appella-

tum apparet, quod primae regionis quartum
saerarium scriptum sic est (in der Argeerarkunde) :

,Ceroliensis (eerolienses die Hs.) quarticeps airea

Minervium qua in Caelio monte itur in ta-

bernola est.' Ceroliensis (oerulensis oder ceru-

liemes die Hs.) a Carinarum iunetu dictus;

Carinae postea Cerionia, quod, hine oritur ca-

put saerae viae. Sicher ist demnach die Lage
zwischen Colosseum und Kirche S. Quattro Coro-

nati, unsicher Namensform (verungluckt die Emen-
dation Caelionensis von ten Brink Varronis

locus de urbe Roma, Traiecti 1855) und Bedeutung.

Vgl. Becker Topogr. 529. Wissowa Satura

Viadrina 13. 16. [Hiilsen.]

Cerona s. Kerona.
CeroneSj Volk im nOrdlichen Britannien {Ksqco-

rsq Ptol. II 3, 8, von den gleich darauf genannten

Kgscovsg wohl nicht versehieden), Ostlich von den

Epidieren (s. d.), danach sie in das nordwestliche

Schottland etwa zwischen den Inseln Mull und
Skye gesetzt werden. Doch ist die Bestimmung
sehr unsicher. [Hiibner.]

Ceronius, dux Dalmatarum, Hist. Aug. Gall.

14, 4, s. Kekropios. [Stein.]

Cerophae (Ktooyaioi) , africanisehe Vblker-

sehaft in Byzacium, Ptolem. IV 3, 26.

[Dessau.]

Cerotimus, gallischer Vasenfabrikant der

Kaiserzeit. Dragendorff Terra sigillata 90.

[C. Robert.]

Cerretani (Ksggrjzaroi) , iberisches Volk in

Hispania citerior, im alten Periplus Ceretes (Avien.

ora mar. 550), an und in den Pyrenaeen zwischen

den Vasconen, Ausetanern, Iacetanern und Iler-

geten (Strabo HI 161 xov 'IfitjQiKov <pvkov nach

Poseidonios. Plin. Ill 22 per Pyrenaeum Cerre-

tani) ; worauf des Silius Bezeichnung fur sie

quondam TiryntMa castra (III 358) beruht, ist

unbekannt; ein Grammatiker wie Asklepiades

von Myrlea wird sie irgendwie mit Tiryns zu-

sammengebracht haben. In den Listen des Agrippa

und Augustus erscheinen als cives Latini die

Cerretani qui Iuliani cognominavtur et qui Au-
gustani (Plin. Ill 23) : wahrscheinlich hatten ihre

civitates — Stadte werden nicht genannt — von

Caesar und Augustus mit dem latinischen Recht

die ehrenden Beinamen erhalten. Die Landschaft

dies- und jenseits der Pyrenaeenkette heisst noch

jetzt Cerdaiia (Cerdagne) und liefert gute Schinken,

wie einst (Strabo III 162 aus Poseidonios; von

Athen. XV 657 falschlich auf das ,aquitanische-

Pompaelo bezogen) , die mit den kantabrischen

wetteifern und den Bewohnern gute Einnahmen
bringen ; Martial fXIII 54) stellt sie mit den mes-

sapischen zusammen, Athenaios mit den kibyrati-

schen. [Hiibner.]

Cerrinius, oskischer Gentilname, haufig z. B.

in Pompei (vgl. CIL IV ind,), wohl auch bei

Pauly-Wissowa III

Val. Max. VI 1, 13 einzusetzen, wo die meisten

Hss. P. Cernio, Iul. Paris P. Cermnio bietet.

1) Minnius und Herennius Cerrinii waren die

ersten Manner, die von ihrer Mutter, einer cam-
pamscbon DionYsospriesterin , in die vprnfenen

Bacchanalien (s". oben Bd. II S. 2721) eingefuhrt

wurden (Liv. XXXIX 13, 9). Nach der Entdeckung
dieses Unwesens 566 = 188 wurde Minnius als

einer der Fiihrer bezeichnet und in Ardea in Haft

10 gehalten (ebd. 17, 6. 19, 2). [Munzer.]

2) Cerrinius, Freund Martials, Epigrammen-
dichter. Mart. VHI 18.

3) Cerrinius Gallus (in den Hss. Callus Ter-

rinins, corrigiert von P. v. Rohden bei Klebs
Prosopogr. imp. Rom. I 338 nach dem Namen
des L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lu[t]atius

Natalis; demnach diirfte der Name des Mannes
vielleicht Cestius Gallus Cerrinius [Iustus?] ge-

lautet haben), Senator, dem Kaiser Augustus mi-
20 nus familiaris ; erblindete plo'tzlich und be-

schloss deshalb, Hungers zu sterben, wurde jedoch

durch Augustus personliche Zusprache davon ab-

gebracht. Suet. Aug. 53.

4) L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lu[t]a-

tius Natalis, s. Cestius Nr. 10. [Groag.]

Cerronius Bassus, an den ein angeblicher

Brief Aurelians gerichtet ist. Hist. Aug. Aurel.

31, 5. [Groag.]

Certamina singularum, binarum, ternarum,

30 qaaternarum werden je nach der Zahl der Wagen
unterschieden, die jede der Circusparteien zu einem

Rennen stellte. Certamina singularum (sc. qua-

drigarum), zu denen jede Partei also einen Wagen
stellte, waren die gewOhnlichsten, und der in

ihnen errungene Sieg gait fiir den ehrenvollsten.

Auch certamina binarum, also bei vier Parteien

Rennen von acht Wagen, waren ziemlich haufig.

Das certamen quatemarum jedoch muss etwas

ganz Aussergewohnliches gewesen sein; denn unter

40 2636 inschriftlich verzeichneten Siegen dreier be-

riihmten Wagenlenker wird nur ein einziges er-

wahnt. CIL VI 10047. 10048. Friedlander
S.-G. lie 500. 509; Festschrift d. Ktinigsb. Univ.

z. 50jahr. Jubil. d. archaeol. Instit. S. 7f. Er-

silia Lovatelli Bull. com. IV (1878) 164ff. Th.

Mominsen Ephem. epigr. IV p. 247—252. O.

Hirschfeld Arch.-epigr. Mitt. II 118ff.

[PoEack.]

Certha (Itin. Hieros. 585, 2), mutatio an der

50Kiiste Palaestinas, 8 Millien nOrdlich von Cae-

sarea Palaestinae (el-Kaisarije); vielleicht iden-

tisch mit Cartha der Notitia dignit. (s. d.) ; nicht

identificiert. [Benzinger.]

Certia (Tab. Peut. Cersie; Geogr. Rav. 178,

10. 188, 4 Gertie), Station der Strasse Napoca-

Porolissum, IIII m. p. von der letztgenannten

Stadt, in Dakien. Jetzt Romlott. wo sich ein

Lager der coh. II Briktnniea miliaria (CIL LTI

8074, 11) befand. Vielleicht stand hier auch die

60 coh. I Batavorum m iliaria CIL III 839 = D es s a

u

2598, vgl. 841; beim Lager entstanden eanabae

(GIL IU 839. 7643). Im benachbarten Magyar-

Egregy wurden Ziegel der coh. I Ilispanorum

quingenaria 'und der coh. VI T(h)r(aeum ?) ge-

funden (CIL III 8074, 18. 24). CIL III p. 167f.

1014. 1378. J. Jang Fasten der Provinz Daeien

113f. 115. 119. 122. 135 und Mitt, des Instituts

fiir osterr, Geschichtsforschung, Erganzungsband
63
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IV 10, 5. Kiepert CIL III tab. II und Formae
orbis antiqui XVII. W. Tomaschek Die alten

Thraker II 2, 85. C. Schuchhard Arch.-epigr.

Mitt. 1X225. A. Holder Altcelt. Sprachschatz

s. Certia. Ruggiero Dizion. epigraph. II 214.

[Patsch.]

Certima s. C a r t im a.

Certinon patria, d. i. KtQTrjvtbv , neben Di-

valon, im Grenzgebiet von Armenia und Iberia,

Geogr. Rav. p. 69, 19; in der iberischen Land-
schaft Kharthli? Const. Porphyrog. adm. imp.

Dip. 191. 192 vermerkt neben Arces und Sala-

mast ein h&otqov rd Xsgt. [Tomaschek.]

Certissa (Ptolem. II 16, 6 Kegnooa; Tab.

Peut. Gertis; Geogr. Rav. 216, 14 Certisiam
;

Itin. Ant. 260, 9 Cirtisa; 268, 5 Girtisia), Station

der Strasse Cibalae-Marsonia-Servitium in Pan-

nonia inferior; jetzt vermutlich bei den sudlicli

von Djakovar gelegenen Dorfern Mikanovci, Vog-
jinci und Andrijevei, in denen wiederholt rOmische

Funde gemacht worden sind. Djakovar selbst

besitzt im bischCflichen Schlosse nur eine aus-

warts (in Mitrovica, Petrovci u. s. w.) erworbene

Sammlung, J. Brunsmid und J. W. Kubitschek
Arch.-epigr. Mitt. IV 100. KiepertCILIIItab. IV
(vgl. p. 422) und Formae orbis antiqui XVII.

W. Tomaschek Mitt, der geograph. Gesellschaft

in Wien 1880,498. A. Holder Altcelt. Sprach-

schatz s. Cirtisa. [Patsch.]

Certain heisst der bestimmte Gegenstand einer

condictio (s. d.) oder stipulatio (s. d.) in einem

besondern juristischen Sinne ; vgl. auch V o i g t

Row. Rcchtsgeschichte I 1892, 817ff. Karlowa
Rom. Rechtsg. II 595ff. Dig. XII 1, rubr., frg.

24. Dig. XLV 1, 1, 74. [Leonhard.]

Certus s. Egnatius, Publicius, Quinc-
tius. [Groag.]

Cervae. Auf einem Stein aus Ampelum (Da-

cien) Rest man die Widmung (CIL III 1303):

Libero [p]atri et Li[bjerae Hereliafnjis et Ger-

vabu[s]. Mommsen (a. a, O.) bait die Hereliani

und Cervae fur Manner- und Weibercollegien, die

irgendwie mit dem Xult des Liber und der Li-

bera verbunden waren. Steuding (Roschers Lexi-

kon I 867) vermutet, dass die cervae (= Cereres)

als segenspendende Geister mit den Hereliani,

eine Vervielfaltigung des Hercules, zusamrnenge-

stellt seien. Eine sichere Deutung des Wortes

giebt es nicht. [Cumont.]

Cervaria. 1) Eine dalniatinische Insel beini

Geogr. Rav. 409, 10. [Patsch.]
_

2) In Hispania citerior. Nur bei Mela in

der aus Varro geschOpften Kustenbeschreibung

wird inter Pyrenaci promunturia . . . Cervaria

locus Galliae finis genannt (II 84; Plinius hat

den Ort ausgelassen). das heutige Cervera. Pto-

lemaios fiihrt unter den Ortschaften der Oretaner

zwischen Mentesa (s. d.) und Vivatia (s. d.) ein

sonst unbekanntes Kcgovoia an (II 6, 58) , welches

man mit dem weit entfemten Cervera bei Valeria

(s. d.) zusammengebracht hat (K. Miiller zu

Ptol.); doch ist der Ortsname Cervera in Spanien,

wo es einst viele Hirsche gab, haufig. [Hfibner.]

Cervarius Proculus, rOmischer Ritter, nahm
an der pisonischen Verschworung gegen Nero im
J. 65 n. Cbr. teil, ging aber als Angeber straflos

aus, Tac. ann. XV 50. 66. 71. [Stein.]

Cerventinus, rOmischer Senator, als Geisel

bei Witiges, flieht nach Mailand und nach dessen

Einnahme durch die Gothen nach Constantinopel.

Prok. Goth. I 26 p. 123 B. II 21 p. 234 B.

[Hartmann.]

Cervesia s. Bier.
Cervical , Kopfkissen, auf dem Bett, Suet.

Nero 6. Plin. n. h. XX 217, auf der Sanfte, Iuv.

6, 353. Petron. 32; mit Federn gestopft Prop.

IV 7, 50. Plin. n. h. X 54. Martial. XIV 146;

10 buntfarbig Prop. a. O. und auf den pompeiani-

schen Bildern, Helbig Wandgem. 1445—1452.
[Mau.]

Cervidius. 1) Cervidius Scaevola (so bei Mar-

cian. Dig. XL 5, 50 und Modest. Dig. XXVII 1, 13,

2 ; der Vorname Quintus bei Paul. Dig. XXVIII 6,

38, 3 scheint auf einem Glossem zu beruhen), romi-

scher Jurist aus der zweiten Halfte des 2. Jhdts.

n. Chr. fiber seine Herkunft lasst sich nichts

Sicheres ermitteln ; weder die bisweilen bei ihm be-

20gegnenden Graecismen (vgl. Huschke Iur. an-

teiust. 5 424f. Kalb Roms Juristen 97ff.), noch die

Anfragen aus den Ostlichen Reichsteilen oder die

Ofters von ihm angefiihrten griechischen Drkunden
und Namen reichen aus, ihn ftir einen Griechen

zu erklaren (so Bremer Rechtslehrer u. Reehts-

schulen 90ff. Karlowa 733; dagegen Kalb 97ff.;

vgl. Schultze Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XII 123);

ersfcere sind, wenn sie wie hier nur vereinzelt vor-

konimen, bei der starken Beeinflussung der romi-

30 schen Litteratur und Umgangssprache durch das

Griechische iiberhaupt kein Beweismittel; die An-

fragen aber, welche an Scaevola gelangen, be-

treffen Rechtsverhaltnisse aus alien Teilen des

Reiches (vgl. frg. 1. 2. 32, 1. 55 pr. 58, 1. 84, 1.

94, 3. 121, 1 aus dem griechischen Osteu; andrer-

seits 56, 1. 55, 1 [vgl. Paul. frg. 2073], 58, 3.

70 pr. 76, 5. 84, 2. 93, 2. 93, 6 aus romanischen

Landern), und unter den Urkunden und Namen
sind die lateinischen entschieden fiberwiegend.

40 Auch africanische Abstammnng (vgl. Kalb lOOf.

Schultze 123) lasst sich aus Scaevolas Schriften

nicht erweisen. Fur seine Lebenszeit bieten die

Schriften einigen Anhalt (vgl. u.); ausserdem er-

fahren wir nur, dass Kaiser Marcus ihn in seinen

Rat gezogen hat (Hist. Aug. Marc. 11; vgl. Dig.

XXXVI 1, 23 pr.); dass er schon unter Pius respon-

dierte, ist mOglich, wird aber durch das Citat

Imperator Antoninus Pius in den Dig. XXXIV
1, 13, 1 nicht bewiesen (vgl. Zimmern 359, 3.

50Rudorff 186, 45; dagegen Kriiger 194, 26.

Karlowa 733. Fitting 25. Teuffel R. Litt.-

Gesch. 369, 1 ; auch steht fest, dass die Responsen,

denen die Stelle entnommen ist, erst unter Se-

verus abgefasst sind, vgl. u.). Beznglich der Be-

hauptung von Fitting (25), dass Scaevola noch

unteT Caracalla gelebt habe , vgl. Mommsen
Ztschr. f. R.-G. IX 115f. Wem er seine juri-

stische Ausbildung verdankt, lasst sich nicht fest-

stellen; man hat in Iulian (Bremer 53) oder

60 Pomponius (Kalb 95; dagegen Schultze Ztschr.

d. Sav.-Stiftg. XII 123) seine Lehrer sehen wollen,

doch sind diese Vermutungen nicht beweisbar.

Scaevolas Bedeutung liegt vor allem in seiner

praktischen Thatigkeit als Respondent; dass er

auch als Rechtslehrer thatig gewesen ist, kann

man aus seinen Quaestionen schliessen (vgl. u.;

besonders frg. 253 : Scaevola respondit . . . et in

disputando adiciebat; was Bremer 53ff. fiber
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Scaevolas Lehrthatigkeit anfiihrt, steht allerdings

auf schwachen Fiissen). Auch seine wichtigsten

Schriften sind praktische. Wir kennen folgende:

1) Digesta in 40 Biichern (Ind. Flor.): aus

Buch 1—29 haben wir zahlreiche Bruchstficke in

Iustinians Digesten, aus Buch 30—34 einige

wenige, die letzten Bucher scheinen den Compi-
latoren nicht mehr vorgelegen zu haben. Frag-

mente bei Lenel Pal. II 215ff. Fur die Ab-
fassungszeit kommt in Betracht, dass eine im
9. Buche erwahnte Entscheidung (frg. 36, 1) das

SC. Orfitianum voraussetzt; die ersten 9 Bucher
konnen also nicht vor 178 veroffentlicht sein.

Ferner gewinnen wir eine Zeitgrenze nach unten,

und zwar das J. 180, fur diese Bucher daraus,

dass Scaevola im 7. Buche (frg. 30) eine im Cod.

lust. IV 57, 2—3 erwahnte Constitution des Mar-

cus und Commodus (176—180) noch nicht kennt.

Dagegen ist der Schluss von frg. 121, 2 im
28. Buch nicht wohl anders, als durch diese letz-

tere Verfugung zu erklaren, wenn sie auch nicht

genannt wird. Daraus ergiebt sich, dass die

Herausgabe des Werkes stiickweise erfolgte, denn

es ist wenig glaubhaft, dass der Jurist das friihere

Gutachten (frg. 30), das seine praktische Geltung

schon eingebusst hatte, noch in eine spatere Ge-

samtausgabe aufgenommen haben wiirde. Hier-

mit bleibt die Moglichkeit offen, dass die Bucher
1—8 schon vor 178 und die Bucher 10—40 erst

nach Marcus Tode veroffentlicht sind. Indessen

bieten unsere Fragmente fur keine dieser An-

nahmen einen sicheren Anhalt. Namentlich darf

man fur die erstere sich nicht auf die Erwahnung
der Imperatares Antoninus et Varus im 1. und
2. Buche (frg. 4 pr. 5) berufen und damit auf

die J. 161—169 hinaufgehen, denn abgesehen von

der Unwahrscheinlichkeit eines so grossen Zwi-

schenraumes citiert auch Papirius Iustus in der

gleichen Weise , wahrend sein Werk erst unter

die Alleinregierung des Marcus fallt (Fitting
24f.), vor allem aber begegnet das gleiche Citat

in frg. 36 pr. auch unmittelbar vor dem auf das

SC. Orfitianum zu beziehenden Gutachten des

9. Buches, Andrerseits ist das Citat Imperator

noster divus Marcus in frg. 82 augenscheinlich

nicht geeignet, urn das 20. Buch nach Marcus
Tode anzusetzen (vgl. Mommsen zu Dig. XXII
39 pr. Lenel Pal. II 246, 1). Zu den von uns

angenommenen Zeitverhaltnissen aber wurde es

stimmen, wenn der in frg. 94, 4 erwahnte Con-

sulent Largius Eurippianus der von Commodus
getStete Consular Larrius Eurupianus (Hist. Aug.

Comm. 7; vgl. Kriiger 195, 32) und die in

frg. 76, 4 genannte Iulia Domna die spatere

Kaiserin ware (ix dy/ionxov yivov;, Dio LXXVEH
24; hierbei mag bemerkt werden, dass praedium
stthurbanum nicht notwendig ein in den Vor-

stadten von Rom gelegenes Grundstuck bedeutet

[vgl. frg. 93, 6], und dass in der Parallelstelle

aus den unter Severus Regierung geschriebenen

Responsen [frg. 259 pr.] das Cognomen Domna
weggelassen und der Name ihres Grossoheims

Iulius Agrippa durch L. Titius ersetzt ist). Vgl.

fiir die Zeitfrage Fitting 26. Kriiger 195.

Lenel Pal. II 215, 1.

2) Responsa in 6 Biichern (Ind. Flor.), aus

denen eine betrachtliche Anzahl von Fragmenten
in die Digesten aufgenommen sind; s. Lenel Pal.

H 287ff. frg. 213—314. Die Erwahnung des

praefectus legimis in frg. 247, 4 (Buch 2) zwingt

uns diesWerk in die Zeit des Severus zu setzen (vgl.

WilmannsEphem. epigr. I p. 102ff. 0. Hirsch-
feld Herm. XII 142f.). Andrerseits ist dem Ju-

risten allem Anschein nach im 1. Buch (frg. 216, 1)

die Oratio des Severus iiber die Unverausserlich-

keit von Grundstflcken der Minderjahrigen vom
J. 195 noch nicht bekannt, so dass also mindestens

10 die ersten beiden Bucher zwischen 193 und 195
veroffentlicht sind (vgl. Fitting 26f. Lenel Pal.

II 287, 6). Ganz sicher ist allerdings dieser

Schluss nicht, da in frg. 216, 1 auch praedia
urbana gemeint sein kOnnten, auf welche die Ver-

fugung des Severus keinen Bezug hatte.

Die Digesten und Responsen haben in der

Hauptsache gleichartigen Charakter. Sie enthal-

ten Falle aus der umfangreichen Praxis des Juristen.

Auch die Form ist dieselbe; der Thatbestand wird
20angegeben, darauf die Frage und die Entschei-

dung des Scaevola. Nur vier Stellen finden sich

in den Digesten, welche diesem Schema nicht ent-

sprechen: frg. 4. 5. 30, und zwar scheint in frg. 5

die angefiihrte Constitution ziim Ausgangspunkt
genommen zu sein, fiber die beiden andern Stellen

lasst sich nicht entscheiden, da sie nur den Wort-
laut der kaiserlichen Verfugungen enthalten; in

frg. 314 scheint die Inscription verschrieben zu

sein , die Stelle diirfte den Quaestionen entnom-

30 men sein. Namentlich bei der Erteilung des Be-

scheides herrscht das Bestreben vor, kurz zu sein

;

meist wird er nur mit wenigen Worten gegeben,

nur selten werden die verschiedenen im That-

bestand liegenden MSglichkeiten auseinanderge-

setzt, wird ein in der Anfrage nicht genflgend

betonter Punkt hervorgehoben oder dieselbe nach
bestimmten Richtungen eingeschrankt oder einer

Begriindung unterzogen. tTberdies sind eine grosse

Anzahl von ausfiihrlicheren Gutachten der Inter-

40 polation durch die Compilatoren Iustinians ver-

dachtig. Vgl. fiber die Darstellungsweise im all-

gemeinen Gradenwitz Ztschr. d. Sav.-Stiftg.

VII 71. Kriiger ebd. VII 92f. Schirmer ebd.

VIII 99ff. 11 Off.; Arch. f. civ. Prax. LXXXII 13.

LXXXIV39; fiber die Frage der Interpolation

Schirmer Ztschr. d. Sav.-Stiftg. VIII 155ff.

Gradenwitz Interp. in d. Pand. 178ff. Citate

anderer Juristen fehlen ganzlich, auch kaiserliche

Constitutionen begegnen nur vereinzelt (frg. 4. 5.

50 30. 36. 68, 3. 82. 280, 1). Eine Anzahl von Ent-

scheidungen findet sich sowohl in den Digesten

wie in den Responsen (Dig. 20 = Resp. 230. Dig.

21 = Resp. 231 pr. Dig. 23 = Resp. 228. Dig.

55, 1 = Paul, ad Vitell. 2073 [aus Scaevolas Re-

sponsen entnommen, vgl. u.]. Dig. 57, 4 = Resp.

275, 2. Dig. 57, 6 = Resp. 275, 4. Dig. 57, 13
—14 = Resp. 259, 1. Dig. 76, 4 = Resp. 259 pr.

Dig. 76, 8 = Resp. 259, 5. Dig. 90 pr. = Resp.

278, 3. Dig. 94, 1 = Resp. 282, 1. Dig. 101 =
60 Resp. 284. Dig. Ill = Resp. 292 pr. Dig. 113

= Resp. 293. Dig. 124, 2 = Resp. 308). Im
ganzen geben hier die Responsen das Material in

kfirzerer Form; regelmassig hat Scaevola in dem
spateren Werke die Worte, welche ihm fiir die

behandelte Rechtsfrage iiberflussig schienen, ge-

strichen, in frg. -259, 1 sind auch die zwei An-

fragen der Digesten (frg. 57, 13—14) in eine zu-

sammengezogen. Aber diese Regel ist keine aus-
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nahmslose; in frg. 275, 4 der Eesponsen ist der

Test des zu interpretierenden Testamentes wort-

getreuer wiedergegeben als in frg. 57, 6 der Di-

gesten , eben«o in frg. 978, 3 gpg*>niiripr 90 pr.,

obwohl hier andrerseits auch einige Worte fehlen

(dagegen scheinen in frg. 292 [vgl. Ill] die Worte

vel tutor vel curator bona fide von den Compila-

toren eingefiigt zu sein); frg. 230 Resp. (vgl. 20

Dig. hat die genauere Bezeichnung des Erben
als filius familias ; in frg. 254 Eesp. lesen wir

ohne Frage die genauere Bezeichnung der letzt-

willigen Verfugung als Codicill (gegeniiher 101

Dig. Testament! ; in der aus Scaevolas Eesponsen

entlehnten Stelie des Paulus ad Vitell.. frg. 2073

(vgl. u.) findet sich der Name der alumna Ge-

nesia, der in frg. 55, 1 Dig. fehlt; in frg. 275 ist

zu dem auch in den Digesten (57, 4) enth'altenen

§ 2 noch eine -weitere Anfrage in § 3 hinzugefiigt.

Hieraus folgt meines Erachtens, dass Scaevola bei

der Bearbeitung der Eesponsen nicht einfach sein

friiheres Werk excerpiert hat, man muss vielmehr

annehmen, dass er die Rechtsfalle, so wie sie ihm
seine Praxis darbot , sogleich aufgezeichnet , und

dass er aus diesem Privatarchiv heraus beide

Werke selbstandig zusammengestellt bat (vgl. fiber

das Verhaltnis der Eesponsen zu den Digesten

Bluhme Ztschr. f. gesch. R.-W. IV 325, 17. "Zim-
mern 361, 16. H. Pernice Miscell. 80f. [die

hier vorgetragene Ansicht, dass die Digesten nahere

Ausfiihmngen zu den Eesponsen enthalten hiitten,

widerlegt sich durch das zeitliche Verhaltnis beider

Schriften von selbst]; ferner Pitting 27. Kar-
lowa 734. Kriiger 196. Schirmer Ztschr. d.

Sav.-Stftg. VIII 100f.). Die Gutachten werden in

beiden Werken bald mit respondi bald mit respon-

ds eingeftihrt (letzteres bildet in den Digesten die

Regel, wahrend in den Eesponsen beide Formen
ziemlich gleichmassig begegnen); man darf daraur

nicht schliessen , dass Scaevola ausser eigenem

auch fremdes Material verarbeitet habe (wie Afri-

canus; s. o. S. 1193f.). auch diese Versehieden-

heit nicht auf Ungenauigkeiten der Compilatoren

oder Abschreiber zuriickfuhren (so Kriiger 195,

34); sie beruht auf einer Willkurlichkeit Scae-

volas , der auch den Consulenten bald person-

lich sprechen lasst (quaero), bald fiber seine An-

frage berichtet (quaesitum est), der bald die wirk-

lichen Namen der Parteien giebt (so hiiufig in

den Dig. frg. 8; 19; 47 pr. 1. 6; 48; 52, 2; 56, 5;

57 pr. 4. 8; 60 pr.; 68 pr. 5; 70pr.: 71 pr.; 76,

4. 6. 7; 83,3; 84,4; 90, 13; 93. 1. 3. 12;94pr.

4; 97; 100; 103, 2; 105: 114: 120: 121, 1. 2;

seltener in den Eesp. 222 pr.; 233; 258, 15; 259.

5; 267, 7; 278. 1: 286 pr.; 287 pr. 10. 15. 16:

306, 2), bald sie durch fingierte (L. Titius. Seius

u. s. w.) ersetzt (vgl. insbesondere frg. Dig. 21 —
Eesp. 231 pr. Dig. 23 = Eesp. 228. Dig. 76. 4 =
Eesp. 259 pr. Dig. 90 pr. = Eesp. 278, 3. Dig.

113 = Eesp. 293; auch Schirmer Arch. f. civ.

Prax. LXXVIII 30ff.). Der Stoff ist in beiden

Werken in der Hauptsache nach dem Edictssystem

geordnet, anderweite Materien sind angehangt.

Beitrage zur Auslegung lieferte in neuerer Zeit

Schirmer Arch. f. civ. Prax. LXXVIII 80ff.

LXXIX 224ff. LXXX 103ff. LXXXI 128ff. LXXXII
12ff. LXXXIV 32ff. LXXXV 275ff. LXXXVI 249ff.

und Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XI 84ff. XII 15ff.

XV 352ff.

3) Quaestiones in 20 Biichern (Ind. Flor.);

die Bruchstucke s. bei Lenel Pal. II 271ff. (frg.

182—185). Die Zeit der Herausgabe lasst sich

nur dadnrch annahernd bestimmen. dass die oben

(S. 1989) erwahnte, friihestens 178 ergangene Con-

stitution des Marcus und Commodus im 14. Buch
(frg. 177) dem Scaevola bekannt gewesen sein

muss; vgl. Fitting 26. Kriiger 197. Lenel
271, 1. Die Quaestionen weisen die mannigfal-

io tigsten Bestandteile auf; bald geht der Verfasser

von einem Gesetz (frg, 157, llff.) oder einer andern

Eechtsquelle (frg. 183, vielleicht auch 143. 165)

aus, bald knfipft er an Ausserungen anderer Juri-

sten an (frg. 133. 150. 157 pr—10. 160. 166. 182

und wohl auch 153. 155), bald werden Fragen

des praktiachen Eechts erortert. Mit den Digesten

und Eesponsen haben die Quaestionen nur die

Anordnung des Stoffes gemein, im iibrigen ist

ihr Charakter grundverschieden von dem jener

20 Werke; statt der gedrungenen Kiirze, die regel-

massig sogar von einer Begrilndung der Entschei-

dung absieht, finden wir hier die breite ErSrte-

rung ; die Eechtsfrage wird oft ausfiihrlich erwogen,

in Unterfragen zerlegt, die versehieden en Mflglich-

. keiten werden beleuchtet, Beispiele uiid Mei-

nungen anderer Juristen herangezogen (vgl. frg.

133; 138, 3; 148; 150; 155[?]; 157, 15. 16; 160;

161 Abs. 2: 164; 166; 171; 174; 182; der alteste

der citierten Juristen ist Ser. Sulpicius Eufus,.

30 der jungste Marcellus) , in frg. 137 schliesslich'

haben wir einen Commentar nach Art des Pom-
ponius und Ulpian. Bei keinem Juristen tritt

die Verschiedenheit zwischen Eesponsen und Quae-

stionen so klar hervor, wie bei Scaevola; seine

Schriften sind typisch fiir beide Litteraturgat-

tungen (vgl. den Artikel Quaestiones).

4) Als besondere Schrift haben den Compila-

toren die Quaestiones publics tractatae

(1 Buch) vorgelegen. Die Reste (Lenel Pal. II

4f3 283ff. frg. 186—194) weisen keine von den Quae-

stionen wesentlich verschiedene Form auf, nur

fehlen die Anknupfmigen an Eechtsquellen und
Juristen ; unsere Fragmente gehen alle von prak-

tischen Eechtsfragen aus. Fiir eine nahere Zeit-

bestimmung geben sie kcinen Anhalt, Kaiser wer-

den nicht genannt, der jungste der citierten Ju-

risten ist Iulian (frg. 187, 1); vgl. Kriiger 197, 50.

Versuche, den Charakter der Schrift naher zu be-

stimmen, s. beiBvremer25f. Karlowa669. 734f.

50 5) Regulae in 4 Buchern (Ind. Flor.), welche

in den Digesten Iustinians benutzt sind (Lenel
Pal. II 285ff. frg. 195—212). Die Schrift ent-

halt kurzgefasste Ausspruche , welche entweder

den Inhalt von Gesetzen, Senatusconsulten oder

Constitutionen wiedergeben oder Juristenrecht dar-

stellen. Vom einzelnen Falle wird ganz abge-

sehen, auch die Begrilndung fehlt, der Jurist stellt

nur den the.oretisch formulierten Eechtssatz hin.

Die Abfassungszeit lasst sich nicht genauer be-

60 stimmen. Vgl. den Art. Dositheus.

6) Der Ind. Flor. erwahnt noch eine Schrift:

de quaestione familiae (peinliches Verbor

von Sclavenl fiifl/.iov i'v. Fragmente daraus sind

nicht erhalten.

7) Schliesslich schrieb Scaevola No ten zu

den Digesten des Iulian und Marcellus, Nachweise

s. bei Lenel II 270, 4. 5; audi frg. 334 mag
dahin gehoren.
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Scaevola hat stets in hohem Anschen gestan-
den; seine Schriften sind viel gelesen und be-

nutzt worden (vgl. frg. 315—344), namentlich hat
Paulus in seinen iibri ad VitelMum viel werfc-

volles Material aus Scaevolas Eesponsen entlehnt

(frg. Paul. 2062 = Scaev. 253. Paul. 2067 = Scaev.

265. Paul. 2070, 4 = Scaev. 267, 1. Paul. 2070,
5—9 = Scaev. 268, 5—9: Paul. 2071 = Scaev. 268,
13. Paul. 2072 == Scaev, 268, 14. Paul. 2073 =
Scaev. 55, 1 [die Parallelstelle des Scaevola ist

uns zwar nur in seinen Digesten erhalten; dass
Paulus. aber auch dieses Werk excerpiert habe,
geht aus seinen iibrigen Fragmenten nicht hervor;
Scaevola muss also die Stelie in den Eesponsen
wiederholt haben; darauf deutet namentlich auch
hin, dass sich bei Paulus der Name de'r alumna
Genesia findet, der in Scaevolas Digesten nicht

stent]. Paul. 2074, 3-4 = Scaev, 272, 3—4. Paul.

2077 = Scaev. 272, 7—9; vgl. Mommsen Ztschr.

f. R.-G. EX 116), Modestin zahlt ihn mit Paulus und
Ulpian zusammen zu den xoQvcpatoi %Sw vo/uxoiv,

Kaiser Arcadius und Honorius (frg. 344) nennen
ihn prudentissimum iuris eonsultorum (vgl. auch
Tryphonin zu frg. 85; magno ingenio). Noten
zu seinen Digesten und Responsen lieferte Clau-
dius Tryphoninus (frg. 15; 16; 30; 40 pr.; 47, 1

57, 7; 65, 1; 67; 68, 4; 71, 2; 72; 76, 5; 85
86, 1; 90, 6. 9; 91; 93, 13; 103, 1; 123; 125,

258, 12), zu den Eesponsen auch Paulus (frg. 257.

288). Wahrscheinlich waren beide Schiller des

Scaevola, dafiir spricht, dass sie ihn (Paulus sogar
sehr hiiufig) als noster bezeichnen, was doch hier

fraglos auf eine personliche Beziehung deutet (vgl.

fur Tryph. frg. 323. 343, fiir Paul. frg. 316—319.
321. 325. 329. 331. 338. 340; vgl. ferner frg. 253:
Scaevola respondit . . . et in disputando adi-
eiebat). Dagegen darf man Scaevola nicht mehr auf
Grand von Hist. Aug. Carac. 8 (Papmianwm . . .

ami Severo professum sub Scaevola) als Lehrer
des Papinian und des Kaisers Severus ansehen;
die betreffenden Worte sind, wie Mommsen
(Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XI SOflf.) nachgewiesen hat,

iuterpoliert (vgl. auch Dirk sen Hinterl. Schr.

II 45 If. 468f), Scaevolas Sprache ist an vielen

Punkten infolge des Bestrebens nach Kiirze nicht
leicht verstandlich; Schirmer (Ztschr. d. Sav.-

Stiftg. VIII 165) hat recht, wenn er von ,einer

ganzen Eeihe schwerfalliger, nach einem passen-

den Ausdruck fOrmlich ringender Stellen' spricht.

Kalb (95ff. 102ff.) urteilt fiber seinen Stil, dass

er vulgare, der Umgangssprache angehOrige Worte
und Wendungen liebe und flfters eine gewisse
Effecthascherei aufweise , auch glaubt er Spuren
der frontonianischen Eichtung bei ihm nachweisen
zu konnen (vgl. auch Schultze Ztschr. d. Sav.-

Stiftg. XII 123f.).

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Priv.-E. I359ff. Eudorff E. E.G. I 186f. Fit-
ting Alter d. Schriften rom. Jur. 25ff. Teuffel
E. Litt.-Gesch. § 369, 1-4. Bremer Eechtslehrer

u. Rechtsschulen 53ff. 90ff. Kriiger Quell, u. Litt.

d. E. E. 194ff. Karlowa E. E.-G. I 738f. Kalb
E-oms Juristen 95ff. Landucci Stor. d. dir. rom.

I 218f. [Jors.]

2) Attia Cervidia Vestina, s. Attius Nr. 36,

wo die Inschrift [CJervidiae Q. f. Vestinae c(la-

rissimaej ffeminaej Fulvi Aemiliani ex deereto

deeurionum (CIL XIII 1802 Luguduuum) hin-

zuzufiigen ist. Da Cervidia Q(uinti) ffiliaj ge-

nannt wird und ihr Gemahl die Praetur unter
Marcus und Verus bekleidete (vgl. Dessau Pro-
sopogr. imp. Eom. II 93 nr. 367). liegt es nahe.

sie fiir die Tochter des zu Marcus Zeit lehrenden
Rechtsgelehrten Q. Cervidius Scaevola (Nr. 1)
zu halten. [Groag.]

Cervius. 1) P. Cervius, Legat des C. Verres
in Sicilien 681 = 73 (Cic. Verr. V 114).

10
_

pVIiinzer.]

2) Bei Horaz werden zwei verschiedene Manner
dieses Namens genannt, der eine einer der Nach-
barn des Dichters auf seinem Sabinum (sat. II

6, 77), der andre ein gefiirchteter Anklager (sat.

II 1, 47 Cervius iratus leges minitatur et urnam ;

dazu Comm. Cruq. Cervius fAseanii libertus ca-
lumniator accusavit On. Calvinum — Cos. im
J. 701 = 53 — lege de sicariis).

[Wissowa.]
20 Cerulus, reicher Freigelassener, der vergebens

die Erinaerung an seine Freilassung zu verwischen
suchte, um seinen AngehOrigen die voile Erb-
schaft zu sichern (vgl. O. Hirschfeld Unters. I

56, 1), und dor sich deshalb Laches nannte. Er
wurde dafiir von Vespasian verspottet , Suet. Vesp.

23. Der bei Mart. I 67 genannte Cerylus ist

eine fingierte PersOnlichkeit , deren Name, wie
Friedlander z. St. glaubt, mit Erinnerung an
C. gewahlt ist, [Stein.]

30 Cervonius. 1) Proconsul Achaiae im 4. Jhdt.

An ihn ist Himer. or. IV gerichtet. [Seeck.]

2) C. Cervonius Papus, Consul ordinarius im
J. 243 n. Chr. mit L. Annius Arrianus. Der ganze
Name CIL III p. 894 dipl. LH = CIL XIII 1791

;

C. Cerv . . . Bull. com. 1894, 231 (unvollstandig

CIL VI 11668); sonst Papus. [Groag.]

Cerus (stammverwandt mit ereare), altitali-

scher Gott, eine Verkorperung der schopferischen

Kraft , die in Ceres ihr weibliches Gegenstuck
40 findet. Im Salierliede wurde er als ntanus cerus

(= bonus creator Fest. ep. 122) oder duonus
cerus (Varro 1. 1. VII 26) angemfen. Die Wid-
mung Keri poeolom neben einem Fliigelknaben

mit der Doppelflote bietet eine zu Vulci gefundene
Trinkschale (CIL I 46). Der Dativ Kerre und
der Gebrauch des Adiectivums Kerriis auf der

Weihinschrift von Agnone (Zvetajeff Inscr. Ital.

inf. dial. nr. 86), ebenso die baufige Erwahnung
der Go'tternamen Cerfus und Cerfia auf den iguvi-

50nischen Tafeln (IB 4. 24. 27. '31. VI B 45. VII

A

3. 7. 40) erweisen die Verehrung des C. bei den
Oskern und Umbrern und die Eichtigkeit der

Ausspracbe Cerrus. Die Schreibweise mit einem
r gehsrt der Zeit vor der Einfilhrung der Con-
sonantengemination an (Bficheler Umbrica 98f.).

[Aust.]

Cesani, ein Volk Arabians bei Plin. VI 159
neben der Stadt Athene (Aden?) und den Cau-
naravi genannt. [D. H. Miiller.]

60 Cescum s. Keskon.
Cessero, Stadt der Volcae Tectosages in

Gallia Narbonensis, Plin. n. h. HI *6. Ptol. II

10, 6 (Keootocb). Auf den Gefassen von Vica-

rello CIL XI 3281—3284 Cesserone, Cesseronem,

Cessirone : Itin. Ant. 389 Araura (s. d.) site

Cesserone; Itin. Bier. 552 mansio Cessarone.

Das heutige Saint-Thibery am fleTault (Arauris,

s. d.), arrond. Bdziers. Herzog Gallia Narb. 123.
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Desjardins Table de Peut. 50; Geogr. de la

Gaule II 222f. [Itm.]

Cessetani (Cessctania), Volkerschaft in Hi-

spania citcrior zwischen dem Hiberus und dem

Rubricatus. Zu den zablreichsten und altesten

unter den Miinzen mit iberiscber Aufschrift (Denar,

Quinar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans,

Uncia) gehoren die mit Reiter, zuweilen mit Hand-

pferd, Pferd, Pferdekopf, Pegasus und anderen

Typen und den Aufschriften cse, cese, cesse (Mon. 10 u. Yolksrecht 447f. 450, 3; anders Mommsen
ling. Iber. nr. 21). Bei Polybios wird von den Jurist. Abhandlungen. Festg. f. G. Beseler 26Sf.).

terer Zeit durch Kaisererlasse aucb Eemern zu-

ganglich wurde, die in einer Provinz vor dem
Statthalter Eecht nahmen (yg\.W 1 a s s a k Rom. Pro-

cesSgesetze II 83. 157. 239. 245. 88ff.). Dass die

im Edict des Tib. Iulins Alexander (CIG III 4957

Z. 16) angezogene Verordming tov deov Zsflaorov

nicht unser iulisches Gesetz ist, das diirfte fest-

steben; vermutlich wich sie von diesem auch dem
Inbalt nach wesentlich ab (Mitteis Eeichsrecht

ling.

Kampfen des Cn. Scipio mit den Karthagern ran

Kissa (III 76, 5 Tieql noXw jtQoaayogsvofiertjV

Kioaav) berichtet, die in der parallelen ErzaMung
bei Livius vom J. 536 = 218 v. Chr. wiederkebrt

(XXI 60. 61), wo Cn. Scipio von Emporiae aus

gegen den Hiberns vorriickt und noch diesseits

des Plusses den Hanno schlagt et Cissis propin-

quum eastris oppidum expugnatur (XXI 60, 7),

Dagegen kommt fur die bestrittene Prage. ob der

Iulier, der das Gesetz gab, der altere Caesar (so

u. a. Mommsen Rem. Gesch. Ills 536) oder

Augustus sei, c. 2 If. der Lex Eubria (CIL I 205)

in Betracht, da diese Gerichtsordnung, welche

man mit grosserer Wahrscheinlichkeit ins J. 712

= 42 setzt, von der B. C. nichts weiss. Eine

schwache Stiitze findet die Annabme nachcaesari-

das aber nur geringe Beute giebt ; Hasdrubal 20 schen Ursprungs in dem Stillschweigen Ciceros

;

nberschreitet dann den Hiberus
,
postquam per-

ditas res ad Cissim amissaque eastra aceepit

(61, 1) und dringt bis gegen Tarraco vor. Dort

also muss die Stadt gelegen haben. Nun wird

bei Plimus in der aus Poseidonios und Varro

stammenden Kiistenbeschreibung regio Cessetania

(so die Leidener Hs., Cossetania oder Cositania

ist erst aus Ptolemaios hinemeorrigiert worden),

flumen Subi, colonia Tarracon genannt (III 21

;

auch die Berufung auf Z. 113f. der Lex Mia
munic. (CIL I 206) von 709 = 45 (?) und auf

Caes. b. c. Ill 1 vermag nur wenig auszutragen.

Haltlos ist die von Mazochi (Comment, in tab.

Heracleens. 482, 87; vgl. Mommsen a. O. I 8

302. Ill 8 536) aufgebrachte Herleitung der Giiter-

abtretung aus der Lex Poetelia vom J. 428 = 326.

Einen Zusammenhang mit dem 'E&oraodai rfjg

ovolas (s. d.) des griechischen Eechts behauptet

Mela II 90 hat diese Angaben tlbergangen). Bei30 Heraldus (bei Otto Thesaurus iur. Eom. II

Ptolemaios sind Tarraco und Subur (s. d.) die 1280f.) und M. Voigt.

Kiistenstadte desselben Volkes (II 6, 17 Kooas-

tavwv TiaodXiog; so die besten Hss., die schlechten

Komtavoiv und Koatjravojv) ; denn die Porm Co-

sitani berubt nur auf den Hss. des Ptolemaios

und der falschlich fur eine Inschrift gehaltenen

tberschrift einer alten hsl. Sammlung von In-

schriften aus Tarraco (CIL II 4092 und 524*).

II. Erfordernisse'. Dariiber, wie liber den

Act der C.sind 'die Nachrichten ausserst liickenhaft.

Zur Giiterabtretung an die Glaubiger schreitet

begreiflich nur ein in VermOgensverfall geratener

Schuldner. Diesen Umstand zur rechtlichen Vor-

aussetzung zu machen, hatte man keinen Anlass.

Nicht immer erOffnet die B. C. ein dem heutigen

Der Unterschied des Tocals zwischen Kissa und
t
Concurs entsprechendes Verfahren, da sip auch

Kessetania kommt nicht in Betracht ; Kossetanoi 40 einem^ Schuldner freistand, der einen einzigen

bei ptolemaios ist alte Verschreibung. Kissa wird

die alte Hauptstadt des Stammes mehr im Innern

westlich von Tarraco gewesen sein, die spater

zerstert wurde (vgl. Herm. I 1866, 84 und CIL
II p. 538). Tarraco trat dann an ihre Stelle;

daher die grosse Zahl der Miinzen mit cesse aus

jener Gegend und die sonst nirgends vorkommende

Vollstandigkeit ihrer Nominale; in einem Stein-

bruch bei Tarragona wurden 1850 deren 1000

auf einmal gefunden. _ [Hubner."

Glaubiger hatte. Wer bonis cediert, befindet

sich in wesentlich giinstigerer Lage als ein sonst

mit ZwangsvollstreekuDg Verfolgter; daher ist im

Cod. lust, wiederholt (VII 71 . 1. 4. 7. 8) vom

benefieium, adiutorium, aiixilium cessionis die

Rede. Dass die Eechtswohlthat jedem zugang-

lich war, auch dem Schuldner, der boswillig

(vgl. Paul. Dig. XLII 1, 51 pr.) oder leichtsinnig

seine Zahlungsunfahigkeit herbeifuhrt, ist von

50vornherein wenig glaublich. Allerdingsenthalt

Cessio, die Eechtsabtretung, Dig. XXXIX 3
9 pr. (cessio aquae), s. Cedere actione.

[Leonhard.]

Cessio bononim. I. Ursprung. Die Lex sich Spuren davon in der aus dem Cod. Theod.

ia. auf der die B. C. beruht (Gai. Ill 78. Cod. (IV 20) gekurzt entlehnten t'berschrift des Codex-

Iustinians Compilation (vgl. aber lust. Nov. 135

praef. : ex tov avft^e^ijxoToe y.ai ov nadv/ih)

keine beschriinkende Bestimmung; doch finden

Iuha.

Theod. IV 20), war anscheinend kein besonderes Ge-

setz, sondern ein Kapitel der stadtromischen Ge-

richtsordnung desAugustus vom J. 737 = 17. Wenn
Diocl. Cod. lust. VII 71, 4 pr. von einer lex Iulia de

(IV 20) gekurzt <

titels Vn 71: qui bonis (Theod.: ex lege Iulia)

cedere pos sunt, bei Grat. A'alent. Cod. Theod. IV

20, 1 und Sen. benef. VII 16. 3. Letzterer schreibt

die unterschiedslos strenge Behandlung aller Ban-

bonis cedendis spricht, so folgt er dem Beispiel der 60 kerottierer den maiores zu, wohl im Gegensatz

klassisehen Juristen, die sehr hauflg eine einzelne

Gesetzesbestimmung als lex bezeichnen (vgl. etwa

Paul. sent. H 21B, 2 mit Dig. XXIII 5, 1. 4).

Die genannte Gerichtsordnung hatte Geltung nur

fiir den in Eom unter romischen Burgern recht-

sprechenden Praetor; dieselbe Beschrankung er-

giebt sich aus Diocletians Mitteilung a. O. (vgl.

Bas. IX 5, 13), derzufolge die B. C. erst in spa-

zu dem Eechte seiner Zeit {satius enim erat..),

und in dem erwahnten Kaisererlass sind die Vor-

teile der B. C. mit Worten, die eine auffallende

Ubereinstimmung mit Seneca zeigen, den Fiseal-

schuldnern (s. Gothofredus z. Cod. llieod. a. a.

O.) entzogen, die nicht nachweislich ohne eigenes

Verschulden unvermogend wurden. Das Zusam-

mentreffen im Ausdruck konnte seinen Grund
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haben in der Benutzung derselben Quelle; diese gewinnen (Diocl. Cod. lust. VII 71, 4), sondern nur
Quelle ware nach der citierten Titeliiberschrift im die Befugnis erhalten, auf Grund der Abtretung
Cod. Theod. (vgl. Lex Rom. Burg. XXXVIII 24 vom Praetor Einweisung (missio, s. d.) in die
ed. Barkow) die Lex Iulia selbst. und Gratian bona zu begehren . um sodann ihre Befriedigung
hatte in seiner Constitution nur altes Eecht fur durch venditio, nach spaterem Becht distractio
Fiscalschuldner besonders eingescharft (anders bonorum (s. d.) zu erwirken. Reicht das Ver-
Bethmann-Hollweg -Civilproeess II 689f

. , s. mogen nicht aus zur vollen Tilgung der Porde-
aber III 317f.). Unsicher bleibt es, inwieweit B. C. rungen, so bleibt der Cedent zur Nachzahlung
noch statthaft war, nachdem die Glaubiger bereits verpflichtet. tlbrigens steht es ihm bis zum Ver-
unaufgefordert Zwangsmassregeln (missio, cfec-lOkauf seiner Giiter noch frei, die Abtretung, sei

tio) erwirkt hatten. Gai. Dig. L 16, 48 diirfte es einem sei es alien Glaubigern gegeniiber, riick-

anders zu erklaren sein, als (mit Lenel Edictum gangig zu machen, entweder durch Abflndung
331; Pal. I 188, 5, m. E. unbefriedigend) durch (Phil. Cod. lust. VLT 71, 2) oder durch die Erkla-
die bedenkliche Unterstellung, dass die Lex Iulia rung, .defendieren', d. h. durch Litiscontestation
Befreiung auch dem schon in Schuldhaft Befind- — anscheinend ohne Satisdation — den Process iiber

lichen anbot. Ulp. Dig. XLII 3, 8 ist weiter die behauptete Forderung tibernehmen zu wollen
unten (TV) zu erortern. (Ulp. Paul. Dig. XLII 3, 3. 5, deren Zeugnisse

III. Der Act der C., ursprQnglich an Formen Tambour vergeblich zu beseitigen sucht). Die
gebunden, ist durch Theodosius I. und vielleicht C. wirkt immer zu Gunsten samtlicher Creditoren:
noch weiter durch Iustinian umgestaltet (Cod. 20alle konnen-am Concurse teilnehmen, selbst wenn
Theodos. IV 20, 3, dazu J. Gothofredus, vgl. nur einem aus der Reihe cediert ist; andrerseits
mit Cod. lust. VII 71, 5). Demzufolge scheint der kann der Schuldner die C. stets alien zur Zeit
Ausspruch Marcians Dig. XLII 3, 9 : bonis cedi der Abtretung vorhandenen Glaubigern entgegen-
tantum in iure potest von Tribouian ins Gegen- halten (Paul. Dig. XLII 5, 12 pr. Sab.-Ulp. Dig.
teil verkehrt zu sein. Die beseitigte scrupulo- XLII 3, 4, 1). Die Vorteile aber, die sich fiir

sitas priorum Ux/um mochte in einer vom Sehuld- den cedierenden Schuldner ergeben, sind der Aus-
ner vor Gericht den geladenen Glaubigern gegen- schluss der Personalexecution (Alex. Cod. lust,

iiber abgegebenen Erklarung bestehen, iiber deren VII 71, 1). die Wahrung der Mrgerlichen Ehre
Zulassung (admittere: Cod. lust. VII 71,4 pr., wo (Alex. Cod. lust. II 12 <11), 11), eine Frist, in
vermutlich vor admittatur die Worte a praeside 30 der den Glaubigern jede — nicht gegen das ab-
pr. gestrichen sind) in Rom der Praetor, in den getretene Vermogen gerichtete — Bechtsverfol-
Provinzen der Statthalter zu entscheiden hatte. gung verwehrt ist, und dariiber hinaus die Rechts-
Der Beamte wird die C. zuriickgewiesen haben, wohltliat des Notbedarfs : zusammen eine sehr er-

wo der Mangel der Erfordernisse ohne genauere hebliche Milderung des uberstrengen Executions-
Untersuchung unverkennbar war. Das neuere rechts der Eepublik. Neben der Einschrankung
Recht verzichtet auf die obrigkeitliche Mitwir- der Schuldhaft ist besonders wichtig die Erho-
kung; es begniigt sich mit einer aussergericht- lungsfrist, die dem Bankerottierer den Aufbau
lichen 'formlosen Erklarung des Cedenten an die einer neuen Wirtschaft ermOglichen soil, und die
Glaubiger. Diese brauchen nicht zuzustimmen, erst ablauft, wenn dies Ziel erreicht ist durch
mussten aber befugt sein, die Giiltigkeit der C. 40Erwerb eines so grossen VermOgens, dass dem
nachtraglich zu bestreiten, sobald der Schuldner Cedenten trotz des abermaligen Zugriffs der nicht
die mit der Giiterabtretung verbundenen Vorteile voll befriedigten (alten) Creditoren mindestens
in Anspruch nahm. Mindestens erschwert wurde die alimenta, cottidiana gewahrt bleiben (Ulp.

den Glaubigern die Anfechtung, wenn die B. C. Dig. XLII 3, 6). Vorher hat der Beamte wie
durch kaiserliches Rescript genehmigt war. Be- die Execution in das neu erworbene VermCgen
zeugt sind (lust. Cod. lust. VII 71, 8 pr.) nur Ein- (nach den Zeugnissen: den Verkauf), so selbst jede
gaben an den Kaiser init der Bitte, den Credi- Klage der Glaubiger aus der Zeit vor der C. zu ver-

toren Annahme der C. oder eines funfjahrigen weigern. Wo die Denegation nicht angemessen
Moratoriums zur Wahl zu stellen. Doch darf erscheint, verteidigt sich der Schuldner gegen die

man fiiglich vennuten , dass auch Gesuche vor- 50 Actio mit der, wohl im praetorischen Album pro-
kamen bios um Zulassung zur Giiterabtretung. ponierten, legitimen Exceptio: nisi bonis eesserit

Von einem die C. begleitenden .Manifestationseide (lust. Inst. IV 14, 4. Gord. Cod. Inst. VII 72, 3),

wissen die alteren Quellen nichts; erst in Iusti- die zum Freispruch fuhrt. An ihre Stelle tritt nach
nians Nov. 135 c. 1 wird dem Cedenten aufge- dem Ablauf der gedachten Frist die dem Cedenten
legt. zu beschworen, dass er den Glaubigern von dauernd (Lenel Edictum 347f.) zugestandene Ver-
seinem Vermogen nichts vorenthalte. Ob damit gunstigung, verurteilt zu werden nur in id quod
etwas zut Eechtspflicht erhoben wurde, was schon faeere potest (s. Art. Condemnatio in id q. f.

fruher gebrauchlich war, das steht dahin. tber p.). Zweifelhaft ist es. ob diese Eechtswohlthat
die sehr unklar gefasste Nov. 135 vgl. besonders schon zur Zeit der Klassiker (Ulp. Dig. XLII 3,

Bethmann-Hollweg a. O. m 325; weitere 60 4 pr. ; Paul. Dig. L 17, 173 pr. ist iustiniani-

Litteratur bei Gallinger Offenbarungseid des siert) denselben Inhalt hatte, den Iustiaian Inst.

Schuldners (1884) 66—96, dazu Zachariae v. IV 6, 40 ihr beilegt. Jedenfalls war sie vom An-
Lingenthal Zeitschr. f. Eechtsgeschichte Rom. fang an geeignet. gegen Verhaftung zu schiitzen.

Abt. XXI 233f. Verdunkelt ist das Recht der C. B. durch ein

IV. Wirkungen. Die C. entzieht dem Sehuld- Digestenfragment XLII 3, 8: Ulp. lib. XXVI
ner sofort die Verfiigungsgewalt uber sein Ver- (vielleicht verschrieben statt LXX^) (ad edic-
m«gen_(arg. Iul.-Ulp. Dig. IV 8, 17 pr.), wah- turn). Qui cedit bonis, anteqimm debitum ad-
rend die Glaubiger unmittelbar kein Recht daran gnoscat, eondemnetur vel in ius eonfiteatur, au-
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diri non debet. Schon die Bjzantiner wussten
mit der Stelle nichts anzufangen; s. Bas. IX 5, 8:

T6v $•£Aorta exotrjvai, jiqiv ... xard&tjtai . . .!

Von den Neueren haben manche das non kurz-

wcg gcstrichen ; mit besscrem Pug sind . die

Worte debitum adgnoseat fur ein Glossem (He-'
raldus a. 0. II 1288) oder fur tribonianisch

(J. Gothofredus, Tambour, (Jordan, E.
Serafini) erklart worden. Das letztere diirfte

riclitig, die Veranlassung zur Interpolation meines 10
Erachtens im Cod. lust. VII 39, 8, 5 a. VIII
40 (39), 5 (4) zu flnden sein. Was iibrig bleibt,

ergiebt nach der herrschenden Auffassung (z. B.
Bethmann-Hollweg a. 0. II 547. 688. Ill

318. G. Demelius Confessio 142f. ; anders
*

Lenel Paling. II 569, 2 und E. Serafini) den
unannehmbaren Satz, dass die B, C, nur zuzu-
lassen sei, wenn der Schuldner zuvor entweder
verurteilt ist oder die Sohuld in lure anerkannt
hat. Mit dieser Eegel be schwert' hatte die B. C. 20
kaum bestehen konnen. Zudem ist jener Satz

unvereinbar mit Dig. XLII 3, 3. 5 (an die De-
fension gegen die Actio iudieati kann nicht wohl
gedacht sein) und mit Gai. Ill 78, der C. und
Iudicat neben einander als selbstandige Esecutions-

griinde anffihrt. Dagegen scheint es statthaft,

die Stelle in enge Verbindung zu setzen mit den
unmittelbar vorhergehenden frg. 6 und 7, die von
einer Wirkung der C, von der Abwehr der Ver-
folgung in der Erholungsfrist handeln. Was nach 30
frg. 8 von der Gerichtsobrigkeit z u w e i 1 e n (so,

wenn Gefahr im Ver2ug ist bei einer Actio tem-
poralis) ,nicht gehOrt werden soil' , das ist der

Antrag des cedierenden Schuldners, ilin zur Ex-
ception bonorum cessionis zuzulassen oder dem
Gegner einstweilen die Actio zu denegieren. Zu-

nachst soli der Grlaubiger, dem sonst nur durch
Aufstellung eines Curators (Paul. Dig. XLII 5,

14 pr.) oder durch Restitution zu helfen ware,

gesichert werden durch Verurteilung des Cedenten 40
oder durch gerichtlicb.es Anerkenntnis. Erst gegen'
die Actio aus dem Iudicat oder der Confessio

darf sich der Schuldner auf die hemmende Wir-
kung der C. berufen. Ein Einwand gegen die

hier Yorgeschlagene Dcutung des frg. 8 ist aus

dem Praesens cedit nicht abzuleiten, vgl. Dig.

IV 8, 17 pr.

Q u e 1 1 e n. Gai. Ill 78. Cod. Theod. IV 20,

1. 3 (der Titel ist nicht vollstiindig erhalten;

auf eine verlorene Const, weist Lex Bom. Burg. 50
XXXVIII 24 hin; Const. 2 ist aus Appendix: II

leg. Rom. Wisigoth. § 4 falschlich von Haenel
in den Titel Tiber B. C. iibertragen; s. P. Kr ti-

ger Collectio lib. iuris Anteiustiniani III 251f.

260). lust. Inst. Ill 25, 8. IV 6, 40. IV 14, 4;
dazu Theoph. Paraphr. Dig. XLII 3. Cod. lust.

VII 71. lust. Nov. IV 3 pr. CXXXV. Bas. IX
5. XXI 3, 10 mit den Scholien (die letztere

Stelle [nach Heimbach von Thalelaeus, nach
Zachariae von einem ,alten Juristen', der aus 60
,guter Quelle' schopft], enthalt zwei anderweit
nicht bestatigte Nachrichten fiber B. C. , wovon
die eine die hier behandelte iulische, die andere
eine fragwurdige hadrianische Giiterabtretung be-

triflft ; vgl. P.KriigerbeiPuchta Institutionen 1CI

I § 179 oo, andrerseits Zachariae v. Lingen-
thal Zeitschr. f. Rechtsgesch. Rom. Abt. XXI
235f., dessen erlauternde Bemerkungen fehlgehen).

Litteratur. Jac. Gothofredus z. Cod.
Theodosiamis IV 20. C. C. Dabelow Concurs
der GlaubigerS 111—149 (Halle 1801), daselbst

112f, 120 in den Noten ein Verzeichnis alterer

Schiiftcn. C. G. Ulbricht De cessione bonorani
(Leipzig 1826). Zimmern Geschichte d. Bom. Pri-

vatrechts III 245—252. 256. 270—274. Savigny
Vermischte Schriften II 429f. 453f. Bethmann-
Hollweg Gerichtsv'erfassung u. Process des sin-

kenden Bom. Beichs (1834) 325—327. 345f. ; Ci-

vilprocess d. gemeinen Rechts LI 547. 666f. 687
—690. Ill 316—325. Heimbach in Weiskes
Rechtsleiikon I 873—877. Unterholzner
Schuldverhiiltnisse I 361—363. 384. 388. A. C.

van Heusde De lege Poetelia Papiria (1841) 126
—128. Puchta Institutionen 10 I § 179 a. E.
Keller-Wach Rom, Civilprocess6 § 83—85
S.429. 431. 435. 445. M. J. Tambour Des
voies d'exe"cution sur les biens des debiteurs (Paris

1856) I 120—135. 194f. 229—234. Rudorff
Rom. Rechtsgeschichte I 96. II 297. 303; Zeitschr.

f. Rechtsgesch. IV 51f. ; De iurisdictione edictum
183. M o m m s e n Rom. Geschichte III 8 53Gf.

P. S. G ordan De origine ct nafrura cessionis bo-

norum (Breslau 1863). A. Wash Zeitschr. f.

Rechtsgeschichte VII 446f. P. Rohland De
cessione bonorum (Halle 1868) 9—35. J. E.
Kuntze Cursus d. ROm. Rechts 2 224; Excurse
403—405. Wieding in Ho It z end or f f s

Rechtslexikon is 459. M. Voigt Bericht der
sacks. Gesellsch. der Wissensch. 1882, 114—119.
Lenel Edictum perpetuum 63, 23. 330—332.
334. 347f. Padelle-tti-Cogliolo Storia del

diritto Rom. 2 592. Loth. Seuffert Zur Ge-
schichte u. Dogmatik d. deutschen Konkursrechts
I 47—49. P. A. Altmann Das beneficiuui com-
petentiae (Berlin 1888) 5. 7f. 37—39. J. Kohler
Lehrbuch d. deutschen Konkursrechts (1891) 6f.

Mitteis Reichsrecht u. Volksrecht 358f. 447, 5.

450. Enrico Serafini in Studi giuridici off. al

prof. F. Serafini (Pirenze 1892) 437—439. H.
HortenDiePersonalexecution II 1 (1895)39—45.
O. Wiins ch Z. Lehre vora Beneficiuni competentiae
(Leipz. Diss. 1897) 33-43. 55f. [eingefiigt bei der

Korrektur]. Windscheid Pandekten? H §§ 266.

267, 13. [M. Wlassak.]

Cessio in iure, oder vielmehr in iure cessio,

ist ein Rechtstibertragungsact in der Form des

Scheinprocesses. 1) Die ('. i. c. kommt zunitchst

vor als Eigentumsdbertragung (Gai. II 24—26.

Ulp. XIX 2. 9. 10), anwendbar ohne Unterschied

zwischen res maneipii und nee maneipii, freilich

nur unter der Voraussetzung, dass die Sache des

dominium ex hire Quiritium fahig ist, auf dessen

Ubertragung die i. i. c. zielt. Also ist die i. i. c.

an Provincialgrundstiicken ausgeschlossen (Gai. n
31). I. i. e. einer Sachgesamtheit muss ebenso
wie deren ernstliche Vindication moglich gewesen
sein (Gai. IV 17 [grez]). Dafiir spricht auch die

i. i. e. hereditatis, und zwar nicht bios, insofern

sie den vollen beabsichtigten Erfolg hat, sondern

auch insofern sie nur die korperlichen Erbschafts-

sachen fibertragt is. u. 5). PersOnlich fahig sind

der i. i. c. nur diejenigen, welche im Legisactio-

nenverfahren verhandeln kOnnen , also rOmische

Burger (Gai. II 65; vgl. Jhering Geist des r.

R. II 2 zu 691 a). Auch die Latiner, trotz Hires

Commerciums, waren wahrscheinlich der leg is
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actio nicht fahig (vgl. Wlassak Processgesetze

II [1891] 138, 28. Karlowa R. R.-G. 386). Un-
fiihig des Erwerbs durch i. i. e. sind Hauskinder,

wie sie auch die Eigentumsklage nicht anstellen

k3nnen (Gai. II 96); auch onviibt nicht ctwa
durch sie der Hausherr (Frg. Vat. 51); der Act
ist vielmehr nichtig (vgl. Karlowa 86f.). Um so •

mehr wird auch eine Verausserung (mit Geneh-
migung des Hausvaters) vom fttius familias in

der Form der i. i. e. nicht ausfiihrbar gewesen 10

sein. Die i. i. e. erfolgt vor einem Magistrat,

bei welchem legis actio in dem speciellen Sinne
der Vornahme von Rechtsgeschaften in Form des

Scheinprocesses moglich ist (Gai. II 24. 25 ; vgl.

Legis actio). Derjenige, welcher das Eigentum
iibertragen erhalten soil, legt Hand an die Sache

(rem tenem) und spricht (beispielsweise) ; hum
ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio;

er vindiciert also die Sache, deren Anwesenheit
in iure unerlasslich ist; es ist aber wohl zweifel- 20
los„ dass sie in derselben Weise wie im Ernst-

proeesse (Gai. IV 17) vertreten werden konnte.

Das festueam imponere des Emstprocesses (Gai.

IV 16) hatte sich zur Zeit des Gaius (II 24) bei

der i. i. e. allem Anschein nach verloren, die Mog-
lichkeit, dass es frfiher auch ihr eigentumlich war,

lasst sich aber nicht bestreiten; vgl. Puntschart
Grundgesetzliches Civilrecht (1872) 241. Huschke
Ztschr. f. R.-Gesch. VII 178f. Lotmar Zur leg.

actio sacramento in rem (1876) 37. Brinz Zur 30
Contravindication der leg. actio sacram. (Munch.
Testgabe f. Spengel 1877) 102. Degenkolb 253.

Demelius 102. Karlowa 381. Nach jenen

Worten des Erwerbers fragt der Magistrat den

Cedenten, ob er die Contravindication vornehmen
wolle (vgl. Gai. IV 16). Der Cedent verneint oder

schweigt , nnd hierauf spricht der Magistrat die

Sache dem Erwerber zu \addicit), wie wenn seine

Piechtsbehauptung riclitig ware (Gai. II 24;. Der
Eigentums fiber gang wird also dadurch herbei- 40
gefuhrt, dass durch den Spruch des Magistrats

das Eigentum des Erwerbers als ein schon vor

dem Act vorhandenes festgestellt wird. Der Er-

werber wird nur dann Eigentiimer, wenn der Ver-

iiusserer es war; cediert eiri Nichteigentiimer. so

wird durch den Scheinprocess dem wahren Eigen-

tiimer sein Recht ebensowenig genommen, wie ihn

ein Ernstprocess Dritter fiber sein Eigentum be-

rilhren wurde. Im ubrigen aber ist die Wirkung
der i. i. e. nicht in derselben Weise beschrankt, 50
wie die Wirkung des Spruchs im Ernstprocesse.

Der Erwerber wird unter der angegebenen Vor-

aussetzung mit Wirkung gegen jedermann Eigen-

tiimer. wie bei der i. i. c. hereditatis Erbe (s. u. 5),

und das bedeutet mehr, als dass er die Rechts-

kraft des praetorischen Spruchs gegen den Conce-

denten und seine Rechtsnachfolger geltend machen
kann, wie Karlowa 385 meint. In dem bezeich-

neten Sinne kann man die Wirkung der ('. i. c. ab-

solut nennen (Jhering a. a. O. Ill 1 nach 398. 60
Bechniann I 554). Diese Wirkung fiber die

Parteien hinaus wird bestatigt dadurch, dass in

gewissen Fallen bei der i. i. e. hereditatis die

•erbschaftlichenForderungen znGmisten der Schuld-

ner untergehen (s. u. 5) , sowie , dass die tutela

cessicia erlischt, wenn der tutor cessieius weiter

cediert (s. u. 6). Ebenso hatte die Ansicht, dass

durch i. i. e. des Ususfructus an einen Dritten

der Ususfruct (zu Gunsten des Eigentumers) erlOsche

(s. u. 2), nicht aufkommen konnen, wenn die Wir-
kung der i. i. c. dem Satze res iudieata ius facit

inter partes gefolgt ware (vgl. namentlich zu diesen

Fiageu Demelius). Der Eigeiitumsiibergang

ist bei der i. i. e. unabhangig von dem Rechts-
grunde, aus welchem die tibertragung erfolgt;

auch beim Kauf dementsprechend unabhangig von
der Zahlung des Kaufpreises (Leist 37f. A. M.
Bechmann 566f.). Obligatorische Nebenwir-
kungen wie die Mancipation hat die i. i. e. nicht.

2) Die i. i. e. ist ferner anwendbar auf den
ususfructus (Gai. II 30. Ulp. XIX 11. Paul. Ill

6. 28. 32. Frg. Vat. 45. 48. 49. 54. 75. Inst. II

3, 4), unci zwar zum, Zwecke seiner Bestellung
sowohl, wie zmii Zwecke des Verzichts durch Ruck-
iibertragung an den Eigenttimer. J. i. e. seitens

des Usufructuars an einen Dritten ist dagegen
nichtig (Gai. II 30. Inst. II 3, 4). Pomponius
(vielleicht Q. Mucius Scaevola) war freilich der

Ansicht. dass solche i. i. c. den Ususfructus zum
Erloschen bringe (Dig. XXIII 3. 66). Diese Satze

gelten auch vom urns (Gai. Dig. VH 8, 1, 1).

Auch Praedialservituten an italischem Grand und
Boden konnen durch i. i. e. bestellt (Gai. II 29.

31. Frg. Vat. 45) und durch i. i. e. an den Eigen-

tiimer des belasteten Grundstiicks aufgehoben wer-

den (Pomp. Dig. VIII 2, 21. VIII 3, 20 pr.). Eine
Ubertragung von Praedialservituten auf einen

andern Berechtigten ist nicht moglich (sie sind

untrennbar an das herrschende Grundstiick ge-

bnnden). Zu beachten ist fur die Aufhebung der

Personal- wie Praedialservituten durch *, i. c,

dass die Rechtsbehauptung des Eigentumers, wel-

cher bei'reit werden soil, sowohl in der Form der

Verneinung der gegnerischen Servitut vorkommt
(Dig. VIII 3, 20 pr.) wie in der Form der posi-

tiven Inanspruchnahme eines der Servitut wider-

sprechenden Rechts filr den Eigentumer (Dig. VIII

2, 21. VIII 3, 20 pr.).

3) Die i. i. e. einer Sache kann mit dem Vor-

behalt einer Servitut fur den Verausserer ver-

bunden werden (dedudio; frg. Vat. 47. 50). Auch
fidttciae causa kann eine i. i. a. erfolgen (Gai.

II 59. Ill 201; vgl. Fiduciaj.

4) Eine U b e r t r a gu n g von Obligationen durch

i. i. c. ist nicht moglich (Gai. II 38). Dass etwas

der i. i. c. Ahnliches zum Zwecke der Begrun-
d ung von Verpflichtungen moglich war (Puchta
und Rudorff in Puchta Institut. U 269, 2.

Bethmann-Hollweg Civilpr. I 157. Jhering
a. a. O. I § lie zu 63c. Degenkolb 266f, da-

gegen Demelius 108f.), ist insofern riehtig, als

nichts im Wege gestanden haben kann, dass ein

Beklagter wissentlich unwahr und nach Verab-

redung mit dem Klager eine Obligation gegen
sich als vorhanden in iure confitierte; dass dies

aber eine anerkannte Vertragsform des romischen

Lebens geworden ware, ist zu bestreiten.

5) Die civilrechtliche Erbschaft {hereditas) ist

der i. i. c. unter gewissen Voraussetzungen fahig

(«'. i. c. hereditatis; Gai. II 34—37. ifi 85—87'.

Ulp. XIX 11—15). Namlich der civilrechtliche

Intestaterbe , wenn er nicht als suus lieres die

Erbschaft von selbst erwirbt, kann vor dem Erb-

schaftsantritt einem Dritten die Erbschaft mit

der Wirkung durch i. i. c. iibertragen, dass der

Cessionar in gleicher Weise Erbe wird, als sei er
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selbst als civilrechtlicher Intestaterbe berufen. nicht notwendig ist. Das Alter der einzelnen An-
Dass er erst noch antreten muss (Puchta In- wendungsfalle durfte kaum feststellbar sein (Ver-
stitut. § 313 vor m. Muhlenbruch Cession § 4 miitungen bei Karlowa 883f. Bechmann 555f.
zu 57. Koeppen Lehrb. des heut. rom. Erbr. Sohm§ll, 5. Leonhard 176, 3; s. auchDeme-
§ 17, 2) ist nicht anzunehmen. Der Antretungs- lius 1091'.) Jedenfalls sind sie samtlich bereits
wille kommt in der Inanspruchnahme der Erb-" in republicanischer Zeit entstanden. Im nach-
schaft bei der i. i. e. zum Ausdruck. Der Aus- ilassischen Eecht ist die*, i. c, welche schon zu
spruch des Praetors ist, analog dem bei der i. i. c. Gains Zeit ihrer Umstandlichkeit wegen ilnbeliebt
einer einzelnen Sache, unzweifelhaft dahin ge- war (Gai. II 25), nebst alien ihr ahnlichen Er-
richtet, dass der Erwerber Erbe sei, nicht, dass 10 scheinungen verschwunden (die Eigentumsiiber-
er es werden konne. Der Testamentserbe handelt, tragung durch i. i. c. erwahnt noch Diocl. Cons.
wenn er vor dem Antritt i. i. e. vornimmt, nichtig. 6, 10). In den Digesten ist, soweit nicht tiefer
Durch *. i. o. nach dem Erbschaftsantritt wird gehende Anderungen veranlasst waren (traditio
bei dem Testamentserben wie bei dem Intestat- bei Eigentumsubertragung), statt in iure eedere
erben der Erfolg herbeigefuhrt, dass die korper- gesetzt eedere (z. B. Dig. VILI 3, 10. 11. 14) oder
lichen Erbschaftsobjecte auf den Cessionar iiber- auch eoncedere (z. B. Dig. Yin 2, 21. 3, 20 pr.
gehen, die erbschaftlichen Forderungen (weil der 21), wobei es natiirlich mSglich ist, dass schon
Cedent seine Erbenqualitat und damit seine Glim- die klassischen Juristen sich manchmal in der-
bigerschaft selbst verneint hat, ein Erwerb von selben Weise ausdriickten, wo der Zusammenhang
Forderungen durch i. i. c. aber nicht stattflndet 20 das in iure zu betonen Iiberfliissig maehte. Die
[s. o. 4]) untergehen, wahrend die Haftung des Formen der Eigentumsubertragung und der Servi-
Erben fur die erbschaftlichen Schulden bestehen tutenbestellung und -Aufhebung haben im neuesten
bleibt. Durch *. i. o. seitens des heres necessa- Eecht mit der i. i. c. iiberhaupt keinen Zusammen-
rius (der die Erbschait von selbst erworben hat) hang mehr, dagegen sind die gerichtlichen Formen
wollten die Proculianer den gleichen Erfolg ein- der Adoption (Cod. lust. VIII 47 [48], 11) undEman-
treten lassen, wie bei i. i. c. nach Erwerb durch cipation (Cod. lust. VIII 48 [49], 6) als Verein-
Antretung; die Sabiniancr dagegen erklarten die fachung der alten Scheinprocessform zu betrachten,
i. i. e. durch den heres necessarius fiir nichtig eine Vereinfachung , wie sie sich fiir die Frei-
(vgl. Windscheid Pandekten III § 601, 3. lassung schon im spatklassischen Eecht vollzogen
Dernburg Pand. Ill § 167. Koeppen a. a. O. 30 hatte (s. o. 7). Die tbertragung der unerworbenen
§ 17 und dort Citierte.) Erbschaft kennt das iustinianische Eecht iiberhaupt

6) Es giebt auch eine i. i. e. tutelar. Namlich bei nicht mehr (a. M. fiir die Intestaterbfolge Wind-
der Frauentutel kOnnen Mores kgitimi (Ulp. XI 6. scheid a. a. 0.), ebeiisowenig die Frauentutel.
XIX 11, genauer Gai. I 168. 172) die Tutel einem Litteratur: Karlowa E. Eechtsgesch. II 381
andern mit der Wirkung in iure cedieren , dass —386. Baron Institut. § 71. So'hm Institut.
der letztere als tutor cessicius statt des Cedenten, § 11 zu 4. 5. Czyhlarz Institut. § 51. Leon-
und so lange dieser Tutor sein wiirde, die Stel- hard Institut. 273. 175f. 276f. 213f. 224, 3. 266, 2.
lung des Tutors inne hat. Tritt in der Person Keller Civilpr. §24. B. W. Leist Mancipation
des eessicius tutor ein Endigungsgrund der Tutel und Eigentumstradition (1865) § 8. Bechmann
ein oder versucht er sie weiter zu cedieren. so40,Kauf (1876) I 553f. Degenkolb Einlassungs-
kehrt sie zu dem Cedenten zuriick (Gai. I 169. zwang und Urteilsnorm (1877) 231f. Demelius
170. Ulp. XI 7; Tgl. Karlowa 299f.). Confessio (1880) § 7. Hartmann EOm. Gerichts-

7) Als Bestandteil der datio in adoptionem verfassung (1859) 6 If. [Kipp.]
und &er emancipate kommt ein der i. i. e. aim- Ceste, Station der Strasse yon Laumellum
licher scheinprocessualer Act vor (Gai. I 134. 132. (Lomello) nach Turin, 8 mp. von Eigomagus (Trino),
Gai. Wisig. I 6, 3). Ebenso ist ahnlich gestaltet 1 1 mp. von Quadrata (an der Mundung der Dora
die Freilassung aus der Sclaverei durch S?chein- Baltea in den Po, gegeniiber Industria), also in
process (manumissio vindieta), obwohl hier eine der Gegend von Crescentino, Itin. Hierosyl. 556.
positive, die Freierklarung des Sclaven enthal- Eeste nicht nachzuwejsen; vgl. Mommsen CIL
tende Eede des Freilassers wesentlich war (Fest. 50 V p. 715. [Hiilsen.]

p. 158 s. manumitti). Ubrigens ist hier die schein- Cestilius. C. Cestilius maehte sich, vielleicht
processuale Form schon im spatklassischen Eecht als Volkstribun 697 = 57, um Ciceros Biickbe-
verwischt (Hermog. Dig. XL 2, 23). Die manu- rufung verdient (Cic. p. red. 21). [Munzer.]
missio cetistt ist der i. i. e. insofern ahnlich, als Cestius, plebeische Familie. Obgleich der
auch bei ihr der Rechtserfolg, der erzielt werden Name noch heut an zwei bekannten Monumenten
soil, als schon vorhanden behauptet und (durch des alten Rom hai'tet, sind seine Trager in repu-
den Censor) amtlich festgestellt wird (Ulp. I 8; blicanischer Zeit fast unbekannt. Er kommt ziem-
vgl. Karlowa 242f. 131f. und s. Bd. I S. 399 lich friih auch in Praeneste vor (CIL XIV 2891.
und Emancipate, Manumissio). 3091—3095).

8) Die *. i. c. wie die unter 7 bezeichneten 60 1) Cestius, Erbauer der Briicke. welche die
Anwendungen desselben Princips sind Erfindungen Tiberinsel mit der transtiberinischen Stadt ver-
des romischen Verkehrs, natiirlich unter Fiihrung bindet (pom Cestius s. u. S. 20111'.). Der Bau
der Iurisprudenz. Die Moglichkeit, dass derartige wird in die letzten Jahre der Eepublik gesetzt,
Scheinprocesse zunachst auftraten, ohne dass die der Mann . dessen Namen er tragi:, vermutungs-
Magistrate ins Vertrauen gezogen wurden, spater weise mit Nr. 4 ideiitificiert (Jordan Topogr.
erst diese sich herbeiliessen, auch wissentlich zu I 1. 420 Anm.).
derartigen A cten mitzuwirken (Degenkolb 243), 2) C. Cestius, romischer Eitter und wohl Steuer-
lst nicht fernliegend, wiewohl diese Annahme auch pachter in Asien 692 = 62 (Cic. Flacc. 31), kaum

t

verschieden von dem 703 = 51 in Ephesus er- Cestius sonst. b) Leben. C. war aller Wahr-

wahnten Cestius (Cic. ad Att. V 13, 1). scheinlichkeit nach der Sohn des Vorausgehenden.

3) C. Cestius, einer der sechzehn Praetoren Man identificiert ihn gewOhnlich mit dem [CJe-

dps .T. 710 = 44. wies eine ihm von Antonius stius Gallus, der im April 42 n. Chr. mit C.

angebotene Provinz zuriick (Cic. Phil. Til 26). Caecina Largus Consul suffectus war (Fasti i'er.

Da er sich hierdurch dem Antonius abgeneigt • Lat. s. o.), eine Annahme, die wegen der kurzen

zeigte, so ist es wahrscheinlich, dass dieser ihn Frist zwischen seinem und seines Vaters Consulat

ebenso, wie die in gleicher Lage befindlichen Col- (35 n. Chr.) bedenklich scheinen konnte ,
aber

legen des Cestius, P. Naso und C. Turranius, mit dadurch gestiitzt wird, dass C. bereits im J. 32

seiner Eache verfolgte und 711 = 43 auf die Liste 10 dem Senate angehOrte (s. Nr. 8). Als Consular

der Geachteten setzte. Er durfte demnach der wird er bezeichnet von Plin. n. h. XXXIV 48

C. sein , der proscribiert wurde und sich selbst und Lydus de mens. IV 69. Im J. 63 iibertrug

den Tod gab (App. IV 26). Diese Identification ihm Nero die Civilverwaltung der Provinz Syrien,

schliesst aber die andere mit Nr. 7 aus. wahrend die Truppen unter dem Befehle des Do-

4) L. Cestius, Praetor und Mfinzmeister 710 mitius Corbulo blieben (Tac. ann. XV 25; die

-= 44 oder im folgenden Jahre (Mommsen Miinz- Hs. hat hier Oitio, doch wenn auch die Miinzen

wesen 652. 658 Anm. 560.741. BabelonMon- mit C.s Namen erst vom J. 65/66 beginnen, ist

naies de la rep. Eom. I 339). Die Zahl der Prae- an der herkOmmlichen Anderung in Cestio kaum

toren war in diesen beiden Jahren gleich gross zu zweifeln; vgl. Nipperdey-Andresen n*
(Mommsen Staatsr. II 202, 5). 20 z. St.). Nach dem Friedensschluss mit Tindates

5} L. Cestius, Bruder von Nr. 7. vielleicht von Armenian, der noch im J. 63 erfolgte, durfte

mit dem Vorhergehenden identisch (CIL VI 1375). C. auch den Befehl iiber die Besatzung Syriens

[Munzer.] erhalten haben, da ihm diese im J. 66 untersteht

6) L. Cestius. Senator, in einem vom 23. Mai (s. u.). Als Statthalter der Provinz nennen ihn

737 = 17 v. Chr. datierten Senatsbeschluss als Miinzen von Antiochia aus dem J. (Herbst) 65^66

Zeuge aufgefuhrt (Acta lud. saec., Eph. epigr. Mionnet V 169 nr. 189; aus dem J. (Herbst)

VIII p. 229, teilweise bereits CIL VI 877). Ver- 66/67 Mionnet V 169 m. 190; Suppl. VIII

mutlich Sohn des L. Cestius Nr. 5 (Mommsen 131 nr. 44. Leake Numism. Hell., Asiat. Greece

Eph. epigr. VIII p. 240). [Groag.] 16; ohne Angabe des Jahres Mionnet V 169

7) C. Cestius Epulo. Die Hauptinschrift seiner 30 nr. 191. Kurz vor dem Passahfeste des J. 66

beruhmten Pyramide lautet ; C. Cestius L. f. Pob- kam C. das erstemal nach Jerusalem, wo die Juden

(lilia) Epulo prfaetor) trfibunusj plfebis) Vllvir und der Procurator von Iudaea^ Gessius Floras,

epuiomtm (CIL VI 1374). Zu seinen Erben ge- sichmitgegenseitigenBeschwerdenanihn wandten,

hCrt M. Agrippa, der 742 — 12 starb ; ausser ohne dass jedoch C. eine definitive Entscheidung

diesem Terminus ante quern hat man auch einen der Streitfragen traf (Jos. bell. Iud. H 280ff.j.

post quern zu linden gesucht, indem man die Nachdem er noch eine Volkszahlung hatte vor-

Angabe iiber die Attalicae vestes auf der zweiten nehmen lassen (Jos. bell. Iud. VI 422f.), begab

Inschrift (ebd. 1375) mit der lex Iulia sumptuaria er sich nach Antiochia zuriick (Jos. bell. Iud. II

von 736 = 18 in Verbindung brachte (Kleve- 281). Seine unentschlossene Haltung hatte die

korn De proscriptionibus a. 43 a triumviris factis 40 Gegensiitze nicht gemildert; auch weiterhin liess

[KOnigsberg 1891] 67 und sent, controv.). Uber- er es unversucht, durch energische Massregeln

zeugend ist dies schwerlich. [Munzer.] dem drohenden Aufstande vorzubeugen (Jos. bell.

8) C. Cestius Gallus, Senator, beschwerte sich Iud. II 383ff.). Als dieser schliesslich durch die

21 n. Chr. bei Gelegenheit eines Processes, den Einnahme Masadas und die Niedermetzelung der

er gegen Annia Eufilla fiihrte, im Senate iiber romischen Besatzung in Jerusalem zu offenem

den Missbrauch, der zum Schutze gegen gericht- Ausbrach gelangte, musste C. zu den Waffen

liche Belangung mit dem -kaiserlichen Namen greifen (Jos. bell. Iud. II 499). Mit der legio

getrieben wurde (Tac. ann. IH 36). Im J. 32 XII. Fulminata, je 2000 Mann von den iibngen

iibernahm er, schon damals zu den primores se- Legionen, 6 Cohorten, 4 Alen und Hulfstruppen

natus gehorig, auf Tiberius Wunsch die Anklage 50 orientalischer KOnige und Stiidte brach er von

gegen Q. Servaeus und Minucius Thermus (Tac. Antiochia auf und nahm unter fortwahrenden Ver-

ann. VI 7 : er wird hier, hOchstwahrscheinlich heerungen seinen Marsch iiber Ptolemais, Caesarea,

auf Grand der Senatsacten, als C. Cestius pater Antipatris, Lydda und Bethoron, wahrend ergleich-

bezeichnet : zur Unterscheidung von seinem gleich- zeitig durch Detachements Ioppe und Galilaea

namigen Sohne [Nr. 9], der demnach damals besetzen Hess. Bei Gibeon von den Aufstandi-

bereits dem Senate angeherte; die Anderung schen angegriffen. konnte er sich ihrer nur mit

van pater in praetor, die nach Lipsius Urlichs Muhe erwehren. Gliicklkher war er drei Tage

Eh. Mus. XXXI 1876, 500 vorschlug, ist unbe- spater in einem Treffen, das ihm ermOghchte,

rechtiet). Im J. 35 war er Consul ordinarius bis zum Hiigel Skopos. und wieder drei Tage

mit M. Servilius Nonianus (C. Cestius Bull. d.60nachher, am 30. Hyperberetaios - 17. November

Inst. 1859, 32. Not. d. scavi 1894, 280. Plin. 66, bis Jerusalem selbst vorzurucken. Er drang

n. h. X 123. Tac. ann. VI 31; rdwg rdUos in die nordlichen Bezirke ein, ztindete dieselben

Dio LVIII 25, 9
: Galhts sonst I.

an und wandte sich nunmehr gegen die obere

9) C. Cestius Gallus. a) Name. [C. CJestim Stadt, die er fiinf Tage lang erfolglos angriff.

fiatlm CIL 12 p. 58 = VI 2015 = XIV 2241 Dagegen gelang es ihm am sechsten Tage, die

Fasti fer. Lat.; C. Cestius Plin. n. h. XXXIV 48. Verteidiger an der Nordseite des Tempels zuriick-

TAtmen; Cestius Gallus Tac. hist. V 10. Jos. bell. zuwerfen. Hatte er, meint Josephus (bell. Iud.

Iud. II 280. 481 ; vita 30. 214. 347. 373. 394

;

II 538f.), die Belagerung nur noch kurze Zeit
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fortgesetzt, so ware Jerusalem gefallen, da 'die
Belagerten selbst teils an Ubergabe dachten, teils
den Mut zum Widerstande verloren. C. jedoch,
der die Stimmung der Eingeschlossenen nicht
kannte und wahrscheinlich seine Streitlcrafte fur
unzureichend zur Eroberung der Stadt Melt, viel-
leicht auch den nahenden Winter fiirchtete, hob
plotzlich die Belagerung auf und trat den Efick-
marsch an. Die Juden folgten ihm auf dem Fusse
und wussten durch geschickte Benfitzung des ge-
birgigen Terrains seine Truppen in solche Be-
driingnis zu versetzen, dass der Riiekzug (wieder
liber Skopoa, Gibeon, Bethoron und Antipatris)
bald zur Flucht wurde und den EOmern 5780 Mann
sowie Maschinen und Gepaek kostete. Am 8. Dio
= 25. November kehrten die Sieger nach Jeru-
salem zuriick (eine detaillierte Erzahlung des Feld-
zuges giebt Jos. beU. Iud. II 500—555; ausser-
dem wird derselbe erwahnt bei Jos. vita 24 28
Tac. hist. V 10. Suet. Vesp. 4. Oros. VII 9,
hier und bei Sueton ohne Nennung des C. j Lydus"
de mens. IV 69 bringt Fabeln; vgl. Schiller
Gesch. d. rem. Kaiserreichs unter Nero 222ff
Mommsen E.G. V 532. Sehiirer Gesch. d.
jiid. Volkes im Zeitalter Jesu Christi I 506f.;
bezuglich der Chronologie Niese Hermes XXVIII
194ff.). C. begab sich wieder in seine Provinz
zuruck und verbrachte den Winter 66/67 zieni-
lich unthatig, indem er den Krieg nur durch kleine
Abteilungen fiihren liess (Jos. bell. Iud. II 558-
vita 30. 31. 49. 214. 347. 373. 374. 394), Als
ernoch vor Beginn des Friihlings 67 (vgl. Schiller
a, a. O. 238, 4. Sehiirer a. a. O. I 272) fato
aut taedw oceidit, ubertrug Nero dio Kriegfflhrung
gegen die Juden dem Vespasian (Tac. hist. V 10.
Suet. Vesp. 4. Jos. bell. Iud. Ill 4ff.), die Verwal-
tung Synens dem Licinius Muciaims (Tac. hist. 110).

10) L. Cestius Gallus Gerrinius Iuitus Lu-
[tjatius Natalia, Illlvir viarfum) eurandfarum),
tribfunus) laticlavius leg(ionis) VIII. Atiq(ustae),
quaestor urbanus, ab actis [sejnatm, aedilfis]
cundfts] (vgl. Mommsen St.-K. 113 goi), prae-
tor, leg(atw) Augfustorum duorum) — Marcus
und Verus (161-169)? — leg(ionis) XX. Vfa-
lertaej V(ietricis), proco(n)s(ul) provinciae Nar-
bonensis, praeffectus) aerarfij Saturnfi), cos.
[desfignatus)?], pah-onus eolofnijae (CIL X 3722
Volturnum; die Erganzung Zangemeisters
cos. [Uj ist unhaltbar, da, abgesehen vom Con-
sulat selbst, die hochsten in der Inschrift auf-
gezahlten Amter praetorische sind). Wohl Nach-
konime des Cerrinius Gallus und naher Verwandter
des Folgenden.

_
11) L. Cestius L. f. Pomptfina) Gallus Vare-

nianus Lutatius Natalis Aem[i]lianus, Patron von
Gaulus (CIL X 7506, Add. p. 994 Gaulus). Vgl
den Vorhergehenden.

12) Cestius Macedonicus (bei Veil, nur Ma-
cedonians) legte sich dieses Cognomen bei, weil
er an Kiimpfen in Makedonien teflgenommen hatte.
Er war Perusiner, nach Jell, prineeps von Perusia.
Als Caesar (der spatere August&sj das Heer des
L. Antonius in Perusia zur Capitulation gezwun°-en
hatte (714 = 40 v. Chr.), zundete C. sein Haus
an — wodurch er den Brand der Stadt verur-
.sachte — und totete sich selbst ('Veil. II 74.
App. b. c. V 49, der oder dessen Quelle den C~
ins Lacherliche zu Ziehen sucht). [Groag.]
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13) L. Cestius Pius (das Praenomen ist nur
von Suet, ind- rhet. p. 99 Effsch. bezeugt) , ein
sehr angesehener Ehetor und Declamator der augu-
steischen Zeit, geburtig aus Smyrna (Hieron. a.
Abr. 2004 = Suet. frg. 91* p . 127 Effsch.), also
von Geburt Gneche (Vermutungen fiber seinen
lateinischen Namen s. bei Lindner 4f.). Als
Ciceros Sohn an der Spitze der Provinz Asien
stand, d. i. 29 v. Chr., befand sich gelegentlich

10 unter den geladenen Gasten auch unser C, den
Cicero, weil er sich erlaubt hatte, das Andenken
seines Vaters zu verunglimpfen — Cieeronem ne-
gabat litteras scisse — durchprugeln liess (Sen.
suas. 7, 13). Damals muss C. mindestens 20 Jahre
alt gewesen sein; wir sind daher berechtigt, seine
Geburt um 50 v. Chr. anzusetzen. Dazu stimmt,
wenn bei Hieron. a. O. seine Blute in das J. 13
v. Chr. gesetzt wird. Da C. damals, wie es ebenda
heisst, latine Romae docuit, so wer.den wir an-

20nehmen konnen, dass er schon langere Zeit vor-
her nach Rom iibergesiedelt ist, um sieh dort eine
leidliche Herrschaft fiber die lateinische Sprache
anzueignen. Daraus, dass C. einem Sonne des
Quintilius Varus beim Declamieren die Niederlage
seines Vaters im Teutoburger Walde vorhielt, er-
giebt sich, dass er noch nach 9 n. Chr. als Lehrer
thatig gewesen ist (Sen. contr. I 3, 10). Da der
junge Varus damals als Schwiegersohn des Ger-
manicus in Aussicht genommen war (Sen. a. O,),

30 so kann, da die drei Tochter des Germanicus,
Agrippina, Drusilla, lulia Livilla continue, trien-
nio natae (Suet. Calig. 7) in den J. 16—18 ge-
boren wurden, die Declamation vor 16 n. Chr.
nicht stattgehabt haben; sie erheblich spater an-
zusetzen, verbietet der Umstand, dass Varus da-
mals nach derselben SenecasteVle praetextatus war
(das Verlobnis ist jedenfalls spatestens nach der
Verurteilung derMutter des Varus, Claudia Pulchra,
im J. 26 aufgelOst worden ; im J. 28 wurde Agrip-

40 pina mit Cn. Domitius, im J. 33 Drusilla mit L.
Cassius Longinus, Livilla mit M. Vinicius ver-
mahlt, Tac. ann. IV 52. 66. 75. VI 15. Nipper-
dey bes. zu IV 66. Lindner 6). t'ber diese Zeit
hinaus konnen wir das Leben des C. nicht ver-
folgen, doch kSnnte man Sen. contr. IX 3, 12 auf
ein sehr hohes Alter beziehen. Von Natur mit
reichen Gaben des Geistes ausgestattet — sein Ge-
dankenreichtum wird contr. VII 1, 27 geruhmt —

,

hat er es keineswegs verschmaht, sich fur seine
50Zweeke in der grieehisflhen und rOmischen Lit-

teratur umzusehen. Auf grosse Vorbilder, denen
er gelegentlich naehahmte, weist hin contr. VII
1, 27. Bekanntschaft mit Homer (II. IX 97) verrat
contr. Vn 7, 19; an Declamationen von auctores
Qraeci kniipft er an contr. 1 1, 14; eine griechische
Sentenz des Asianers Damas Skombros ubertrug
er ins Lateinische contr. X 4, 21. Von Eomern
scheint er, wie sein geistesverwandter Landsmann
Arellius Fuscus, den Vergil bevorzugt zu haben

60 (contr. VII 1, 27); mit Ciceros Reden hat er sich
emgehend beschaftigt, speciell mit der Miloniana
(s. u., Citat daraus suas. 7, 3; Citat aus pro Sext.
Eosc. 72 in contr. VII 2, 3). Von Charakter war
er hSchst streitsuchtig und hamisch, ein Mann,
der sich in eitler Selbstiiberhebung nicht genug
thun konnte (mordaeissimus contr. VJJ praef. 8

;

nasutissimus suas. 7, 12; midta eontumeliose
mterponebat, dixit contr. IX 3, 12. I 3, 10; nul-
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. lin-s ingenii nisi sui amator suas. 7, 12). Als
Offentlicher Eedner vor Gericht und Volk trat er

nie auf; in eigener Sache von Cassius Severus

vor Gericht gezogen, zeigte er sich so ratios, dass

er sich nach einem Anwalt umsah (contr. Ill

praef. 17). Dagegen erfreute er sich als Schul-

redner eines aussergewohnlichen Ansehens. Fur
die Zeit um 10 v. Chr. bezeugt Cassius Severus

bei Sen. contr. Ill praef. 14f. , dass Redner wie

contr. II 3, 22; Latro VII 8, 10 (ein Streit mit
ihm I 5, 8f.); Iulius Bassus I 3, 11; Triarius I

3, 9. 6, 11; Varius Geminus IV 8. VII 8, 10;
Iunius Otho IV 8: Albucius Silus I 3, 8. 11; be-

sonders VII praef. 8f. Zuweilen Melt er seine

Vortrage auch in Offentlichen Badern vor einem
grOsseren Publicum. Bei einer solchen Gelegen-

heit spielte ihm Cassius Severus arg mit (contr.

Ill praef. 16f.). Als C. in massloser Aufgeblasen-
Asinius Pollio, Messala CoTvinus, Passienus weniger lOheit im Begriffe gegen Ciceros Miloniana zu reel

gem gehort wurden als C. und Latro. Seine Zu- tieren (Quintil. X 5, 20) anhub: ,Ware ich ein

ich
~

horer, pueri fere aut iuvenes — bezeichnend fiir

den Asianer— vergOtterten ihn geradezu ; sie wiir-

den ihn selbst dem Cicero vorgezogen haben, nisi

lapides timerent. Seine Declamationen lernten

sie auswendig, und von Ciceros Reden lasen sie

nur die, gegen die C. sich vom Standpunkte des

Gegners wandte. Ein Schuler, Argentarius (s.

Bd. II S. 7111), ging in derNachaffung des Lehrers

Gladiator, so wurde ich Fusius sein; ware ich

ein Pantomime, so wurde ich Bathyllus sein ; ware
ich ein Pferd, Melissio', da fuhr Cassius argerlich

mit der grausamen , aber wohlverdienten Bemer-
kung dazwischen : si cloaca esses, mamma esses.

Aus der Fassung gebracht, weigerte sich C. weiter

zu sprechen , bevor Cassius sich entfernt hatte.

Doch Cassius -erklarte, nicht eher das Bad zu
so weit, dass dieser ihn argerlich seinen simius 20 verlassen, als bis er gereinigt ware. Als Racher
oder aueh griechisch 6 mfrrjxos fiov nannte (contr.

IX 3, 12). Ausser Argentarius werden uns als

Schuler, welche bei ihm declamierten
,
genannt:

Surdinus (Sen. suas. 7, 12. Lindner 16. Teuffel-
Schwabe Rom. Litt.s 23), Alfius Flavus (s. Bd. I
S. 1475 Nr. 6; dazu Lindner 16f.), Quintilius

Varus (contr. I 3, 10), Aietius Pastor, der, ob-

gleich iam senator, an den tibungen teilnahm
(contr. I 3, 11), ein Anonymus contr. VII 7, 19;

des Cicero verlangte er einen offentlichen Wider-

ruf und citierte den C. zuerst lege inseripti male-

fieii vor den Praetor, dann wegen Dndankbarkeit
vor ein anderes Tribunal. Die Freunde des C.

intervenierten, Cassius wollte von einer weiteren

Verfolgung absehen, wenn C. schwure, dass Cicero

beredter sei als er, doch dazu konnte der an-

massende Rhetor weder im Scherz noch im Ernst
vermocht werden. Dass ein griechischer Rhetor,

dazu kommen als Nachahmer von Sentenzen Mur- 30 der nicht einmal des Lateinischen vollstandig

redius contr. IX 6, 12 und Triarius contr. IX 6, 11.

Obgleich Grieche von Geburt, declamierte er nur
lateinisch (contr. IX 3, 12. Hieron. a. O.); dabei

gingen ihm zuweilen die Worte aus, besonders in

ausfuhrlicheren Schilderungen (contr. VII 1, 27)
und auch wohl, wenn er aus dem Stegreif sprach,

was er — auch darin ein echter Asianer — oft

zu thun pflegte (contr. IX 3, 13). Von Latro
unterschied er sich dadurch, dass er seinen Schii-

machtig war, es wagen konnte, einen Cicero zu

meistern (dieser Haltung widersprechen scheinbar

die anerkennenden Ausserungen fiber Cicero in

suas. 6, 4. 7, 2f. 10), lasst sich nur aus der damals

herrschenden Geschmacksverirrung der grossen

Masse erklaren, auf die hin unser Rhetor oft so-

gar wider besseres Empfinden siindigte. Er selbst

sagt in dieser Hinsicht recht bezeichnend von sich

contr. IX 6, 12: mutta dico, non quia mihi
lern nicht bios Declamationen als Muster zur 40 p/acent, sed quia audientibus plaeitura sunt.

Nachahmung vortrug, sondern auch, gleich dem
Arellius, an ihren Elaboraten Kritik ubte (vgl.

mit Bezug auf Surdinus suas. 7, 12; Argentarius

contr. IX 3, 12. I 5, 3; Alfius Flavus contr. II

6, 8. I 1, 24. Ill 7; Quintilius und Aietius contr.

I S>, lOf.) und ihnen in rhetorischen DingenUnter-
weisungen erteilte. So gab er ihnen auf bestimmte
Suasorien beziigliche Vorschriften suas. 1, 5f. und
tadelte an ihnen denGebrauch der sog. ijy,co, wenn

Mit richtigem Urteile geisselt er alberne Sen-

tenzen an andern, an Schulern und Berufsgenossen,

und doch sind seine eigenen Sentenzen oft nicht

weniger gewagt
,

ja geschmacklos und kindisch,

seine colores bei der thOrichten Sucht , durch

etwas Neues seine Vorganger zu uberbieten, nicht

selten unnatiirlich und lacherlich, seine divisiones

zu spitzfindig und weithergeholt, kurz non ser-

vavit modum (contr. IX 6, 10; vgl. sein eigenes

man anschliessend an eben gehOrte Worte seine 50 Urteil fiber eine kindische Sentenz contr. IX 6, 12;

Eede so gestaltet, dass man diese Worte an den
Anfang und an das Ende seiner Rede setzt, z. B.

Anfang : ut verbis ducis vestri, indices, ineipiam
xavete proditionem'; Schluss: finio quibus zitam

finiit imperafor ,cavete proditionem' (contr. JTL
7, 19; vgl. VLT 7, 2). Vielleicht auf seine An-
regung hin iibersetzte Surdinus zur Ubung des

Stiles griechische Dramen ins Lateinische. Seinen

Schulern empfahl er auch andere Declamatoren

das des Montanus Votienus fiber einen intolera-

bilis color contr. LX 6, 10; das der scholastici

contr. VO praef. 9; Belege bei Lindner 11—13).

Noch mehr hascht er in der Darstellung nach
Effect. Er gebietet fiber alle Raffinements und
Geheimnisse rhetorischer Kunst, um sein Publicum
zu fesseln und zu blenden. Mit einem Ubermasse
von Tropen und Figuren putzt er seine Rede bunt-

seheckig auf; vor allem begegnen uns Beispiele

zu besuchen, um durch Beobachtung ihrer Fehler 60 fur Epanapliora, ausserdem Antistrophe, Antithesis,

zu lernen (contr. I 3, 11. VJJ praef. 8). Meist

declamierte er in seinem Schullocale, doch begab

er sich auch wohl zu Eedeturnieren in die Audi-

torien anderer Declamatoren. Eifersiichtig auf

ihren Euhm und streitbar, wie er war, hatte er

an ihren Sentenzen fast immer Ausstellungen zu

machen, nicht selten zog eT sie riicksichtslos ins

Lacherliche; vgl. mit Bezug auf Arellius Fuscus

Chiasmus, Hyperbaton, Klimax, Epidiorthosis u. a.

(Beispiele beiLindner 11). Durch haufigeFragen,

Einwiirfe, Anreden und Ausrufe wird der ruhige

Fluss der Rede gewaltsam unterbrochen. Das
exaltierte Pathos sucht sich in kurzen, abgerissenen

Satzen eine adaefnate Form. So ist er in seinem

ganzen Gebahren Asianer durch und durch. Wie ir.

der AuflSsung der Periode, so tragt seine Sprache
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auch im Wortschatze und noch mehr in der Syntax

getreu den Stempel der silbemen Latinitat an

sich (Lindner 10). Unter den Mannern, die auf

den Verfall der Beredsamkeit eingewirkt haben,

nimmt C. jedenfalls eincn hervorragenden Platz

ein. Von den Eeden, die er den ciceronianischen

entgegensetzte, hat sich keine Spur erhalten, da-

'

gegen finden sich zahlreiche, zum Teil umfang-
reiche Proben aus seinen Declamationen bei Seneca
rhetor (s. die Indices der Ausgaben von KiesslO
ling 536 und Muller 596f.). Dass der Sopho-

kles-Scholiast Pius mit unserem Rhetor identisch

ist, halt fur moglich M. Schmidt Didymi frag-

menta, Leipzig 1854, 273ff. Litteratur: Lindner
De Lucio Cestio Pio, Ziillichau Progr. 1858.

Teuffel-Schwabe R6m. Litt.5 641. Schanz
Eem. Litt. II 209f. [Brzoska.]

14) .... [Pojmponianus Secundus P. (Je-

st[ins] .... ius Priscus Ducenius Proc[ulus],

tribunfus) militfumj legionfis) XXI. Ra[paeis], 20

[sevir equfUum) Bfomanorum)] turm(ae) VI.,

unter Traian Legat einer unbestimmten Legion
(Inschriftfragment aus Valentia CIL V 7447).

Vielleicht identisch mit Nr. 18 oder Bruder des-

selben; nach Henzens wahrscheinlich richtiger

Vermutung Sohn des Cos. suff. 87 C. Ducenius

Proculus (CIL VI 2065). Vgl. Nr. 15.

15) Cestius Proculus, Proconsul von Kreta
und Kyrene, von den Kretensern wegen Erpres-

sungen angeklagt, jedoch im J. 56 n. Chr. frei- 30
gesprochen (Tac. ann. XIII 30). Vielleicht lasst

sich daraus, dass der mutmassliche Sohn des C.

Ducenius Proculus (cos. suff. 87) auch den Namen
C. fiihrte (Nr. 14), weiter folgern, dass C. Du-
•cenius Proculus zu Cestius Proculus in irgend-

welchem verwandtschaftlichen Verhaltnis stand.

Ein Q. Cestius Q. f. Proculus, II vir von Hadra
CIL IH 2846.

_

[Groag.]

16) G. Cestius Servili(an)us. In einer nur
durch Leakes Abschrift bekannten Inschrift von 40
Opus ehren 6]dfjuog 'Ojiovvtwjv xal 'Poj/naToi o[i

£jttbrjfj.ovvTss T]aiov Keoriov 'OfeaJTta (tribu)

2e[e]ovUtov (IGS III 283). Das Cognomen ist

wohl nicht richtig copiert, vielleicht Servilianus.

[Munzer.]

17) Cestius Severus, Senator, unter Nero als

Delator beriichtigt, daher zu Beginn des J. 70
im Senate angegriffen. Tac. hist. IV 41. Ein
T. Cest(ius) Severus CIL XV 2426.

18) ....C.f. FabfiaJ Sa . . . [Secunjdus P. 50
(Jesti[us] . . . [Um]brius Dexter . . . Ducenius
[Proculus?], Proconsul einer unbestimmten Pro-

vinz (Inschriftfragment CIL V 2824 Patavium).
"Wohl Sohn des 0. Ducenius Proculus, vielleicht

identisch mit Nr. 14 ; vgl. bei diesem. [Groag.]

Cestius pons, in Eom, nur genannt in der
Notitia (append, bei Jordan Top. II 566) und
im Laterculus des Polemius Silvius (in Momm-
sens Chron. min. I 545; die Hs. hat Ercius),

ohne Zweifel identisch mit der Brticke, welche 60
von Valentinian, Valens und Gratian im J. 369
(vgl. Dessau Eph. epigr. VII p. 430) wiederher-

gestellt wurde (CIL VI 1175. 1176; vgl. Eph.
ep. IV 801. 802 = CIL VI 31250. 31251) und
seitdem auch Pons Gratiani heisst (Symmach.
panegyr. in Gratian. 6. Polcm. Silv. 545. Graphia
urbis Eomae c. 11 bei Jordan Top. II 617). Zeit

und Person des Erba^iers sind ungewiss: doch

wird der Bau spatestens in die Anfangsjahre des

Augustus fallen (s. Cestius Nr. 1). Die Briicke

des Gratian hatte bei einer Gesamtlange von
ca. 48 m. einen Hauptbogen von 23,73 m. Span-

nung und zwei klcinere Sciten&urchlasse (Auf-

nahme bei Piranesi Antichita di Roma IV Taf.

23. 24); neuerdings hat die Tiberregulierung zu

einem volligen UmbauVeranlassung gegeben. Vgl.

Bonato Annali della Societa degli ingegneri e

degli architetti Italiani IV (1889) 139—152, wo-

nach Hulsen Rom. Mitt. 1889, 282—285.
[Hulsen.]

Cestrota (xsaTgcord) werden bei Plin. n. h.

XI 126 Bilder auf durchsichtigen Hornplatten ge-

nannt, die wohl mit dem cestrum eingebrannt

wurden, wie es bei diesem Zweige der enkausti-

schen Malerei auf Elfenbein geschah. Hesych
erklart xeazgmais als fiacpixi] fufiov/mtj. Die nicht

sicher zu verbessernde verderbte tiberlieferung bei

Vitr. IV 6, 6 caelostrata (von Thiiren gesagt) hat

mit den c. nichts zu thun. [O. Rossbach.]

Cestus, Sclave des Instantius Rufus, Mart.

VIII 51, 18ff., vgl. VIII 46. Hingegen ist C. I 92
nur als typischer Name gebraucht. [Stein.]

Cesum (Tab. Pent.), Ort in Nordsyrien an

der Strasse von Pagrai nach Samosata; sonst un-

bekannt. [Benzinger.]

Ceta, Hafen an der malabarischen Kuste
Vorderindiens neben Muziris und Nilcynda, Geogr.

Bav. p, 42, 10; vielleicht Chetwa siidlich von

Kalikut. [Tomaschek.]

Cetae, kaukasischer Volksstamm, neben Coto-

bacchi una Zigae, also wahrscheinlich cerkessischer

Herkunft; Plin. VI 19. [Tomaschek.]

Cetanus pagus, im Gebiete von Benevent,

in der Tabula alimentaria Ligurum Baebianorum

CIL IX 1455 i" 79. [Hulsen.]

Cetaria s. Ketaria.
Cethegilla s. Cornelius und Pupienius.
Cethegus. 1) S. Claudius, Cornelius.

2) Cethegus Labeo, Legat der legio V. (Alau-

dae) in Germania inferior im J. 28 n. Chr., kampfte

unter L. Apronius gegen die Friesen (Tac. ann. IV 73).

3) Cethegus, Beiname folgender Consuln der

Kaiserzeit: a) Ser. Cornelius Cethegus, cos. ord.

24 n. Chr. mit L. Visellius Varro. b) M. Cor-

nelius Cethegus, cos. ord. 170 n. Chr. mit C.

Erucius Clarus. [Groag.]

4) Senator, Vater des Furius Maecius Grac-

chus, der 376—377 Stadtpraefect von Rom war
(CIL VI 1709), wurde um 370 auf Adulterium

angeklagt und enthauptet, Amm. XXVIII 1. 16.

[Seeck.]

5) Eufius PStronius Nicomachus Cethegus,

so der Name des occidentalischen Consuls vom
J. 504 nach Marini Pap. dipl. 113, dem nach
Usener (Anecdoton Holderi 5) Cassiodors Anec-

doton gewidmet ist; Flavins heisst er in der In-

schrift CIL LX 1376. Sein Vater ist der Patricier

Probinus nach Ennod. 452 (op. 6), 20: seine

Schwester Blessilla nach Ennod. 362 (ep. 7, 29), 4.

Er wurde Patricier und Magister officiorum, auch

Princeps senatus. Als Totila Eom belagerte, musste
er, des Verrates bezichtigt, die Stadt verlassen,

ging nach Centumcellae und spater von da nach
Constantinopel, wo sich auch andere Emigranten
einfanden, welche den Kaiser zu energischer Krieg-

fiihrung in Italien zu bestimmen suchten (Lib.
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pont. vit. Vigilii 7. Prok. Goth. Ill 13, 328 B.).

Hier verwendete ihn Iustinian bei seinen Ver-

handlungen mit Papst Vigilius in den J. 552

—

553 (JaffC-K. 931 = Man si Cone. ampl. coll. LX
50; vgl. cbi IX 346). Aus den J._ 556—560
stammt ein Brief des Papstes Pelagius, in welchem
er ihm iiber die Ordination zweier sicilischer

Bischofe berichtet (Jaffe-K. 992 = Coll. Brit. Pel.

20). Vgl. Usener a. a. O. 5ff. und Mommsen
im Index zur Cassiodorausgabe der Mon. Germ. 10

p. 490f. [Hartmann.]

Cetis. Ort in Indien, Geogr. Rav. p. 42, 16,

wahrscheinlich in Gugarat oder Kacch; von Ceta

verschieden? [Tomaschek.]

Cetium s. Cetius mons.
Cetius. M. Cetius Faventinus, Verfasser eines

Auszugs aus des Vitruvius Pollio "Werk de archi-

tectura. Sein Name erscheint nur in zwei Hss.,

einer Wiener (vgl. Jos. Haupt Abh. Akad. Wien
LXIX 1871, 31ff.) und einer Schlettstadter, welche 20

M. Ceti Faventini artis arcfiitectonieae privatis

asibus adbreviatus liber betitelt sind; die iibrigen

Codices fiihren die Uberschrift de diversis fabri-

cis architeetonicae. Nach den Eingangsworten

will der Verfasser die eingehenden Darlegungen

des Vitruvius Pollio und anderer Schriftsteller

durch seine Epitome auch den liumiliora ingenia

naher bringen. Nicht auf Vitruv geht, abgesehen

von dem nicht in alien Hss. stehenden letzten

Kap. 30, welches sicher unecht und viel jiinger 30

ist, nur Kap. 29 zurlick, alles andere fliesst aus

Vitruv, doch soL dass Faventinus nicht das ganze

umfangreiche Werk des Vitruv excerpiert, sondem
sich auf das fiir'Privatbauten Notwendigste be-

schrankt, welches er in einer von Vitruv abwei-

chenden Anordnung wiedergiebt. Die Abfassung

der Epitome verlegte man friiher meist in das

beginnende Mittelalter, indessen hat H. Nohl
(Commentat. Mommsen. 64ff.) gezeigt, dass sie

einer viel friihern Epoche angehOrt, da nicht nur 40

Isidorus, sondern auch Palladius sie bereits be-

nutzt hat. Die auffallenden Ubereinstimmungen

uamlich zwischen Palladius und Faventinus lassen

sich weder dadurch erklaren , dass eine Epitome
des Vitruv die gemeinsame Quelle beider gewesen

ist (vgl. dafiir besonders die Eingangsworte des

Faventinus), noch auch dadurch, dass Faventinus

von Palladius abhangig ware; vielmehr muss

gerade das umgekehrte Verhaltnis zwischen beiden

obwalten. Da nun Palladius spatestens um 400 50

gelebt hat, so ist damit nach unten hin die Grenze

fur Faventinus gegeben. Ausgabe bei Val. Rose
und Muller- Strii hi ng in der Vitruvausgabe,

Lpz. 1867 p. 285ff. (vgl. daselbst auch p. XII).

[Gensel.]

Cetius mons (Khiov ogos), Gebirge auf der

Grenze von Noricuni und Pannonien an der Donau,

heut der Wienerwald (Ptol, II 13, 1. 14, 1). Die

Station Cetio verzeichnen (ohne dass die ange-

gebenen Entfernungen iibereinstinmien) die Tab. 60

Peut. (Citio) und das Itin. Ant. 234. 248 west-

lich von Vindobona. Auf den Inschriften heisst

der Ort. municipmm Aelium Cetium (CIL III

5658 = 11799. 5663, vgl. 5630 flaminis Ael.

Cetiensium, zweifelhaft die colonia Aelia Ce-

tiensis 5652), die Heimatsangabe Cetio CIL
III 3940, Catti Ephem. epigr. IV 894 c, 33.

Von Magistraten werden erwahnt Hriri iure

die-undo (CIL III 5630 u. 0.), aediles (5663);
ferner augures (5658), flaminss (5630), deeuri-

ones (5630), collegia fabrum (5659), Herculis et

Dianae (5657). Mommsen sucht den Ort beim
heutigen Mauleni (CIL III p. 684, vgl. p. 1842),

andere bei S. PoTten, und ferner glaubt Momm-
sen (a. O. p. 683), das Citio der Tab. Peut. be-

zeichne nur den Auslaufer des Kenov ogog, den
Leopoldsberg, und sei zu trennen von dem m-uni-

cipium Aelium Cetium. Vgl. auch C. Muller
Ausg. des Ptol. 1 1, 285. Holder Altcelt. Sprach-

schatz s. Cetion und den Artikel Comagena.
[Ihm.]

Cetra s. C a e t r a.

Cetrea, Insel im nOrdlichsten Teil des roten

Meeres, an der nabataeischen Kuste, Geogr. Rav.

p. 391, 13. [Tomaschek.]

Cetrius. (Sex.) Cetrius Severus, Tribun der

Praetorianer im J. 69 n. Chr., sucht nach Othos
Erhebung im Pratorianerlager erfolglos fur Galba
zu wirken, Tac. hist. I 31. Vorher war er Bene-

ficiarius des Praetorianerpraefecten Lusius Geta
(zwischen 48 und 52), wenn anders die Inschrift

aus Pisaurum , CIL XI 6343 (= Eph. epigr. IV
423; vgl. Bormann z. St.) Sex. Cetri Severi

spee(ulatoris) benefioiari Getae ab com(m)entari$

custodiaru[m], auf ihn zu beziehen ist.

[Stein.]

Cetrora, eine am Knotenpunkt der medo-
parthischen und karmanisch-drangianischen Wege
gelegene Wustenstation, X (Parasangen) sudlich

von Tazora, XXXV nordwestlich von Bacinora;

Tab. Peut. Die Lage passt am besten auf die

alte Magierstadt Yazd der Isatichai (s. d.), fur

die freilich von den meisten Forschem die Be-

nennung Issatis (s. d.) beansprucht wird, was
wegen der Lage in rupe schwer mOglich ist, da

Yazd in einer von Sandhiigeln umgebenen Mulde
liegt. Bei den arabischen Geographen findet sich

fur Yazd als alterer Name Kaihla, angegeben.

Noch heutzutage stehen Seistan und Karman nur
iiber Yazd in Verbindung mit Hamadan und dem
noTdlichen Persien. Sonst ist der seleukidische

Name C. schwer zu deuten. [Tomaschek.]

Cetturo. Eine in Horburg (bei Colmar) ge-

fundene Inschrift lautet nach Brambach CIRh
1916 in h(onorem) d(omus) dfivinae) deae Vieto-

riae pro salut[e] vieanor(um) Cetturo Indu . . .

v. s. I. m. , vielleicht also vioani Cetturonenses,

falls nicht C. Name des Dedicanten ist. |Thm.]

Cevelum (Ceuelunil), Station in Germanien
an der von Noviomagus (Nymwegen) nach Atuaca
(Tongern) fiihrenden Strasse (Tab. Peut.). Nach
d'Anville (Notice 225) Cuijk, nach anderen
anders. Desjar dins Table de Peut. 11. [Thm.]

Ceyenna s. Cebenna mons.
Ceutrones. 1) Ceutrones (unrichtige Lesart

Centrones, fur die Gliick Kelt. Namen 62 ein-

tritt), Volkerschaft im Alpengebiet, von Caes. b. g.

I 10 mit den Graioceli und Caturiges znsarmnen

genannt (vgl. Strab. IV 204 vxsq &i rovzeov [2a-

laaawv] h rat; xoQvqpats Kerrgcoves [lies Kev-
TQOveg] xal KatoQiyts xal Ovdgaygoi xai Xav-
lovaxcu xai i] Aijfiivva /.ifivtj). Durch ihr Gebiet

ging die Heerstrasse aus Italien nach Lugdunum
(Strab. IV 205. .208 , vgl. Itin. Ant. 344ff. und
die Inschrift CIL XII 107 aus dem J. 163 vias

per fines Ceutronum vi torrentium eversas ....
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reslituit, L. Aurcl. Verus Aug.). Unter Claudius

erhielten sie das ius Latii, Plin. n. h. Ill 135.

Ptol. Ill 1, 33 legt ihre Wohnsitze in die Graji-

schen Alpen und nennt als ihre Stadte Forum
Oiaudii (s. d.j urid Axima (KevtQorow iv rbaicus

"AlTieot., <P6(joq I&avdwv . . . "A^t-pa), also sassen

sie an der Isere in den Thalem von Maurienne
und Tarantaise (Savoyen). Die Bewohner von
Forum Claudii (vielleicht identisch mit Axima?,
0. Hirschfeld CIL XII p. 16) heissen Foro-
daudienses Ceutrones, CIL XII 104. 110 (vgl.

auch XII 119. 4530 und V 361* mit Ephem.
epigr. Y p. 246). Eine Grenzstreitigkeit inter

Viennenses et Ceutronas (dieser Accus. auch auf

der Tat. Peut.) wurde im J. 74 n. Chr. durch

den Statthalter von Obergermanien Cn. Pinarius

Cornelius Clemens reguliert, CIL XII 113 (L. Re-
nier Rev. arche'ol. XVI 1859, 358ff. Desj ardins
Geogr. de la Gaule I 78f. II 235. Marquardt
Staatsverw. 12 7. 281. 282). Aus dieser Inschrift

ergiebt sich auch, dass die C. nicht zur Narbo-
nensischen Provinz , sondern zu der der Alpes

Poeninae geherten. Die Hauptstadt der spatere'n

provincia Alpium Graiarum et Poeninarum
' ist in der Not. Gall. X 1 eivitas Ceutrmvum
Darantasia (s. Darantasia). Longnon Geogr.

de la Gaule au VI» siecle 429. Sonst ware noch
zu erwahnen, dass nach Plin. n. h. XI 240 der

Kase der C. {Vatusicus) in gutem Ruf stand,

und dass ihre Berge Erz lieferten (Plin. XXXIV 3

proximum bonitate fuit Sallustianum in Ceu-
tronum Alpino tractu, non longi et ipsum aevi,

successitque ei Livianum in Oallia). Die Zeug-

nisse fur den Namen vollstandig bei Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v.

2) Kleine Vclkerschaft in Belgium, Clienten

der Nervier, Caes. b. g. V 39 (Var. Cenlrones,

die Lesart Ceutrones diirfte die richtige sein trotz

Gluck Keltische Namen bei Caes. 62). Des-
j a r d i n s Ge'ogr. de la Gaule II 436. Holder
Altcelt. Sprachschatz I Sp. 1004. [Ihm.]

Ceutronicae Alpes, benannt nach dem Yolk
der Ceutrones, Plin. n. h. XI 240. S. Bd. I S. 1602.

Desj ardins Ge'ogr. de la Gaule I 76f. Ill 322ff.

4 [Ihm.]

Chaa (Xaa). 1) Angeblich alte Stadt in der

messenischen Landschaft Triphylia, unweit Lepreon

am Bache Akidas, Strab. VIII 348, wonach einige

auch II. VII 135 Xdag statt <Pewg lesen wollten.

Curtius Pelop. II 82. 116. Bursian Geogr.

II 281f. [Oberhummer.]

2) Ortlichkeit im Gebiet der Ainianen oder

in deren Nahe, Collitz Gr. Dialektinschriften I

nr. 1432b, 3 -t«h rag dlxag, kg i^biy.aoav oocog

iov in Tag Xdag i.ii zav Aioav (gefunden im
alten Hypata). [Bfirchner.]

Ohaai (Xaat, lies Xoai'l), Name der Quell -

seen des Nils, am Abhange grosser Gebirge in

Innerafrica, Ioann. Lvd. de mens. IV 68.

[Sethe.]

Chaarene, Landschaft von Ariana, welche an
Indien grenzte und im Sommer 325 von den ge-

sonderten unterKraterosFfihrungstehendenHeeres-

abteilungen vom Lande des Musikanos aus durch-

zogen wurde; der Zug ging dann fiber Arachosia
Drangiana und Karmania, wo sich Krateros mit
Alexanders Heer vereinigte; Strab. XV 725, vgl.

Arr. anab. VI 17, 3. Der Weg fiihrte wahTschein-

lich nicht iiber den schwierigen Bh61anpass, son-

dern hatte folgenden Verlauf: A16r am Indus,

Siwi (Sibi), Harnai, Gwal im Hochland Yfalistan

oder Balis, Ober-Pisin, Qandahar. Ch. ist nicht

zu verwechseln mit Choarene; npers. ehdwar be-

,deutet ,Osten', CMicaran ,die ostlichen Gegen-
den', welche nachmals unter die Herrschaft der

Parther gelangten. [Tomaschek]

Chabakta, Eine pontische Stadt . von der

lOMuuzen mit der Aufschrift XABAKTQN vor-

handen sind, Mionnet II 408; Suppl. IV 444.

Head HN 425. Vermutlich identisch mit dem
XwqIov Chabaka, das Strabon (XII 548) ostlich

von Side an der Kiiste erwahnt. [Ruge.]

Clialiahi, Stadt in Albania am Stidabhang des

Kaukasos, Ptol. V 12, 6; Oabalaca, die Metropolis

von Albania, Plin. VI 29. Die armenische Geo-
graphie p. 29 ed. Soukry nennt im aseharh Atuankh
die Stadt Khawatak, welche vom Bache Seboc

20 mitten durchflossen wird ; Moses Katakantwaei
verwendet in seiner Geschichte der A+uankh die

Form Kabata oder Kapa+a; es flndet sich auch
Kapa-khatakh. Die georgische Chronik p. 364
nennt Qabala in Sirwan. Arabischen Nachrichten
zufolge soil Qobad (491—530), Yater des And-
sanvan, die Stadt gegriindet d. h. neu befestigt

haben ; Salman ben Rebia nahm sie den Chazaren
weg; Qabala war reich an Obstbaumen, Sud-

friichten und Weizenfeldern , hatte gesunde Luft

30 und gutes Wasser, auch eine Thermalquelle, und
war von Moslemin bewohnt, wahrend Land und
Dcirfer von Christen und .Landstreichern' bevSlkert

waren (Mas'udi II p. 68). Nachmals wurde die

Stadt von Samachi uberflugelt und verflel all-

miilig. Noch im vorigen Jahrhundert erwahnt
Garb or (bei Miiller Sammlung russischer Ge-

schichte IV 1760 S. 126) Qabala als cinen Ort
zwischen Samachi und Aris in der Herrschaft

Sekki zwischen dem Gebirgssaum und* der Ebehe,

40 von Dorfern umgebert, mit gutem Garten- und
Feldbau und mit Seidenindustrie. Die Ruinen
heissen jetzt Qafur-qalasi und liegen einige Werst
siidostlich von Nig an der Vereinigung der Bache
Qara-cai und Qara-su, welche dem Gok-cai parallel

dahinstreichen. [Tomaschek.]

Chabarenoi, pontisches Volk im Bereich der

C'halybes, beriichtigt durch seine wilden Sitten,

z. B. Yerspeisung abgeschnittener Weiberbriiste

und der Leibesfrucht ; Eudoios bei Steph. Byz.

50 Vgl. Obarenoi. .

'
[Tomaschek.]

Chaheros (Xdfagog), Fluss Indiens, der sich

in den gangetischen Golf ergiesst, Ptol. VII 1,

13. 35; die Kaveri an der Cora-mandalakuste, in

indischen Schriften auch .halber Ganges' Ardha-
Gancra genannt. An der Miinde lag der Hafen
Chaberis (Xafasls ), Ptol. VII 1, 13. VIII 26, 5,

d. i. das heutige an der ,neuen' oder Pudu-Kaveri
sfldlich von Tranquebar gelegene Kaveri-pattanam

;

als indisches Emporion in der Form Kajiio ver-

60 merkt vom Monch Kosmas p, 337. Ob darnit

Kamara (s. d.) des Peripl. mar. Erythr. genau
zusammenfallt , bleibt fraglich; das gleiche gilt

von der Station Caverim Geogr. Rav. p. 72, 7,

wo allerdings Modura und Soli auf die Cola-region

hinweisen, wahrend die folgenden Orte nach Ariana
gehOren, vgl. Kauaris in Baktriane. Das Ety-

mon von Ch. ist wahrscheinlich tamulisch , wie
auch von skr. Mvera ,Safran'. [Tomaschek.]
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Chabersaba (Xa^sQoa^a, Joseph, ant. Iud.

Xni 390), alter Name der Stadt Antipatris, s. d.

[Benzinger.]

Chabilci s. C la chili.

Chalbinon (XaRTvnv r>nng). Gebirge im Lande

der Debai in Arabien, Diod. Ill 45 (Aai/iov ogog

bei Photios [Agatharch. frg. 94]), von Sprenger
(Alte Geogr. 41) mit dem Djebel el Aswad (18°

2' n. Br.) combiniert, von G laser (Skizze 29)

ostlich von Lith und Konfuda gesucht.

[D. H. Miiller.]

Chablasioi (Xafilaowi), Volk im Nordwesten

Arabiens, benachbart den Nabataeern , Dionys.

Perieg. 956. Eustath. zu v. 956. Doch die mei-

sten Hss. bei Dionysios bieten Xavlaaioi, welche

Form auch Avien. 1134. Prise. Perieg. 886 haben.

Die Variante wurde wohl durch die Aussprache

veranlasst (der w-Laut vor I). Die Vergleichung

mit Strab. XVI 767 macht es wahrscheinlich,

(Xen. hell. IV 8, 34. Diod. XIV 92, 2) den Ober-

befehl iiber die Seldner im Peloponnes, Dem. IV
24. Harpokr. s. Igevixov sv Kooiv§a>. In die erste

Halfte des J. 389 und in die Zeit seiner Strategie

389/8 fallen seine Siea-e bei Phlius, Schol. Aristid.

Panath. 172, 3 p. 274"Ddf., bei Mantineia, Schol,

Aristid. Panath. 172, 4 p. 275 Ddf., seine Ein-

falle, in Lakonien, Polyaen. Ill 11, 6. 15. Auf

das Soldnerheer unter seiner Fuhrung also bezieht

10 sich die Anspielung in dem Anfang des J. 388

aufgefiihrten aristophanischen Plutos; vgl. daselbst

173 mit Schol. Strateg im J. 388/7, segelt er

Ende 388, nachdem bereits Antalkidas die Nau-

archie angetreten hatte (Xen. hell. V 1, 6. Beloch
a. O. 349. Borner a. O. 12), mit 10 Trieren und

800 Leichtbewaffneten nach Kypros zur Unter-

stiitzung des KOnigs Euagoras. Zuvor landet er

in Aigina und besiegt die Aigineten unter dem
Lakedaimonier Gorgopas, welcher im Kampfe fallt,

dass die XavkoraToi ein Volk mit den Chaulasioi 20 Xen. hell. V 1, lOff. Dem. XX 76. Polyaen. HI 11,
""^ TT "«" —

i

12. In Kypros kampft er gliicklich gegen die per-

sischen Streitkrafte, Dem. XX 76. Nep. Chabr. II

2; vgl. Judeich Kleinasiat. Studienl23, welcher

mitEngel Kypros I 303 die von Eratosthenesbei

Hesych. s. 'Poixov xQv&ojio/tma. erwahnte Getreide-

sendung des KOnigs Rhoikos von Amathus auf die

Beteiligung des Ch. an der Einnahme von Amathus

bezieht. Bald nach dem Kdnigsfrieden im J. 386,

L a ,_.
a

der ein ferneres Verbleiben des Ch. in Kypros

Chabon, ein voii Skiluros befestigtes Castell 30 unmOglich machte, begiebt er sich nach Agypten,

inTnitt.plharer Niihe von Herakleia-Chersonnesos wohin er von Konig Akoris als Fiihrer der S8ld-

ner berufen wird, Diod. XV 29, 2. Dem. XX 76.

sind. P- H. Miiller.]

Chabolo XXapwldi Joseph, vita 213. 234;

Xapov/Mv bell. Iud. Ill 3, 1), Ort im Bereich

von Ptolemais, 40 Stadien von Iotapata entfernt,

das heutige Kabul,, vier Stunden siidostlich von

Akko (Robinson Neuere bibl. Forschungen 113f.

Van de Velde Reisen I 218. Gue'rin Galilee

I 422f. Furrer Wanderungen 299).

[Benzinger.]

in unmittelbarer Nahe von Herakleia-Chersonnesos

(jetzt Sebastopol), nach Spuren zu schliessen in

der innersten Hafenbucht ; weiter ab lagen Pala-

kion und Neapolis (jetzt Symferopol), Strab. VII

312. Die bewaffneten Scharen der Chabaioi wer-

den in der langeren Inschrift nr. 185 beiLaty-

sew, worin der Kampf des Skiluros gegen die

Feldherrn des Mithradates Eupator geschildert

wird, wiederholt erwahnt. [Tomaschek"

J u d e i c h a. 0. 158. Dort trifft er Vorbereitungen

fur den Krieg mit den Persern, Diod. a. O., legt

an den Mundungen des Nils Befestigungen an ; an

diese seine Thatigkeit erinnern die Namen Xapgtov

yL d(>ag~, Strab. XVI 760 und XafSglov xtbfitj, Strab.

XVII 803, vgl. Judeich a. 0. 159 und u. S. 2021.

Bald nachdem er dem Nektanebis, dem Nachfolger

Chabora (Xapdwa) , Stadt in Mesopotamicn 40 des Akoris, die Herrschaft befestigt hatte (Nep.

am Euphrat, Ptolem. V 18, 6. [Fraenkel

Chabrlae castra (Plin. n. h. V 68) s. Io-
§qiov Nr. 1.

€babrias. 1) Athenischer Feldherr aus dem
Demos Aixone, CIA IV 2, 64. [Dem.] LIX 33. CIG
6123. Nach letztgenannter Inschrift, die sich auf

einer Herme in Rom flndet, Mess der Vater des

Ch. Kir)o[ix7iog] , welchen Namen auch des Ch.

Sohn fiihrte, CIA II 791, 87. 804 A a 72. 1263.

Chabr. II 1. Sievers Griech. Gesch. 368, 116),

wird er etwa 380 auf Veranlassung der Perser,

die sich bei den Athenern fiber die Unterstutzung

der Agypter durch Ch. beklagen, von den Athenern

abberufen, Diod. XV 29, 3. Nep. Chabr. in 1.

S chafer Demosth. u. s. Zeit P 16. 25, 3. Judeich
a. O. 160. Strateg im J. 379/8, versperrt er dem

spartanischen Konig Kleombrotos auf seinem Zuge

gegen Theben den Weg fiber Eleutherai, Xen.

Dem. XX hvnoth. Plut. Phoc. 7. Timokles frg. 5, 50 hell. V 4, 14. In dasselbe Amtsjahr des Ch.
.

"

.
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Kock II 452. Strateg im J. 390/89, scheint er

nach CIA II 12 zunachst an der thrakischen

Expedition des Thrasybulos von Steiria beteiligt

gewesen zu sein, die nach dem zur Zeit des Herbst-

aquirioetiums 390 stattgehabten Antritte der Nau-

archie des Lakedaimomers Teleutias ihren Anfang

nahm; vgl. Xen. hell. IV 8, 23ff. Beloch Att.

Polit. 314. .A. Berne r De rebus a Graecis

d. h. in die erste Halfte des Sommers 378, fallt

der Zug des Agesilaos nach Boiotien, Xen. hell.

V 4, 38. 41. 42. Schafer 12 19, 3. Als bei

Theben Agesilaos anrikkt, befiehlt Ch. den Seinen,

nicht vom Platze zu weichen, sondern das Knie

gegen den Schild gestemmt mit gefallter Lanze

den Angriff der Feinde zu erwarten; er veran-

lasste hierdurch den Agesilaos, vom Kampfe ab-

zustehen, Diod. XV 32, 5. 6. Nep. Chabr. I 2.
inde ab a. 410 usque ad a. 403 a. Chr. n. gestis

. -,...,
quaestiones historicae, Dissert. Getting. 1894, 15f., 60 Dem. XX 76. Polyaen. II 1 , 2. Schol. Aristid.

wo fiber den Amtsantritt des spartanischen Nau- Panath. 173, 11. 13 (HI 281 Ddf.). Schafer

archen gehandelt ist. Nach Schliessung des Ver-

trages mit den Thrakerfursten Seuthes und Me-

dokos (Xen. hell. IV 8, 26 und ausser der oben

erwahnten Inschrift CIA II 12 noch CIA IV 2,

12 b) wird er Winter 390.89 von der Flotte ab-

berufen und erhalt an Stelle des aus dem Pelo-

ponnes nach Athen zuruckgekehrten Iphikrates

Pauly-Wisaowa 111

12 19, 3. 20, 1. Fiir das J. 378/7 gleich nach

dem im Friihjahr 378 erfolgten Einfall des Spho-

drias in Attika zusammen mit Timotheos und

Kallistratos zum Feldherrn erwahlt (Xen. hell. V
4, 20ff. Diod, XV 29, 6. Beloch a. O. 315), unter-

stiitzt er die TheT>aner im Friihjahr 377, Xen.

hell. V 4, 54. Schafer 12 38. Strateg im J. 377/6
64
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geht er naeh Euboia, verheert das Gebiet von
Hestiaia, gewinnt darauf im Kykladenmeer Pe-

parethos, Skiathos und andere Inseln dcm atheni-

schen Bunde noch vor dem Herbst des J. 377,

Diod. XV 30. 5. S chafer P 39. Busolt Der
zweite athen. Bund, Jahrb. f. Phil. Suppl. VII
745.754. Dittenberger Syll. 63 N. 28—30. Als
Strateg des J. 376/5 besiegt er im Herbst des

J. 376 die lakedaimonische Flotte in der grossen
Schlacht bei Naxos, Xen. hell. V 4, 61. Dem. XX
77. Diod. XV 34. 35. Polyaen. Ill 11, 11. Am
Jahrestage dieser Schlacht, dem 16. Boedromion,
pflegte Ch. den Athenern eine Weinspende zu er-

teilen, Plut. Phoc. 6. Polyaen. Ill 11, 2, vgl.

Bias s Herm. XVII 155. Auf die in der Schlacht
bei Naxos erbeuteten Schiffe (Dem. a. O. Diod.
XXXV 34, 6) beziehen sich die zgirjgug alx^d-
Xcotoi rcov jxsta Xafigiov in einer attischen Werft-
urkunde vom J. 373/2, CIA II 789 a 20. b 40.

51. 70. add. b p. 514. 79. 83. Nachdem Ch.
nach seinem Siege noch eine Anzahl von Inseln

zum Anschluss an den athenischen Bund bewogen
(Dem. XX 77. Plut. Phoc. 7. Busolt a. 0. 757),
kehrt er nach dem Peiraieus zuriick, wo ihm ein

begeisterter Empfang zu teil wird, Diod, XV
35, 2. Als Lohn fur den Sieg bei Naxos erhalt

er einen goldenen Ehrenkranz, ein ehernes Stand-
bild auf dem Marktplatz und Abgabenfreiheit fur

sich und seine Nachkommen, Dem. XX 75. 84
—86. 146. XXIII 198. XXIV 180. Aesch. Ill 243.
Lykoleon bei Arist. Rhet. Ill 10 p. 1411 b 6.

Nep. Chabr. 13. Diod. XV 33. 4. Athen. IV 165 e.

Schafer 12 42, 1. Im Friihjahr 375 (Busolt
Zweiter ath. Bund 760) begiebt er sich nach
Thrakien, wo er die von den Triballevn bedrang-
ten Abderiten von drohender Gel'ahr befreit, Diod.
XV 36. Aen. Tact. XV 5. Die Abderiten, eben-

so wie die Thasier, die Bewohncr von Chalkis
am Athos, die Ainier, Samothraker, Dikaiopoliten
werden durch ihn dem athenischen Bundc ge-

wonnen, Dittenberger Syll. 63 N. 35. Auch
einen zwischen den Abderiten und Maroniten be-

stehenden Streit scheint er in jener Zeit ausge-
glichen zu haben, Schol. Aristid. Panath. 172, 7

p. 275 Ddf. 173, 17 p. 282 Ddf. Schafer 12
43, 5. Ob die Belagerung von Drys in jene Zeit

fallt (Polyaen. II 22, 3. 'Rehdantz Vitae Iphi-

cratis, Chabriae, Timothei Atheniensium 64. Sie-
vers Gfiech. Gesch. 223, 49), steht nicht fest.

Schafer 12 44 Anm. In den J. 375/4 und 374,3
scheint Ch. die Strategie nicht bekleidet zu haben.
Aus dem August des J. 374 unter dem Archon
Sokratides wird uns von einem Sieg des Ch. rnit

dem Viergespann an den Pythien berichtet; an
dem Festmahle, welches sich diesem Siege zu
Kolias in Attika anschloss, beteiligte sich die

Hetaire Neaira, [Dem.] LIX 33. Nach Absetzung
des Timotheos als Strateg Ende 374/3 (CIA II

add. 789 b mit Kahlers Bemerkungen Athen.
Mitt. VIII 175) wird Ch. zusamraen mit Iphikrates
zum Feldherrn erwahlt fur 373/2, Xen. hell. VI
2, 39. Strateg im J. 369/8, wird er Sommer 369
in den Peloponnes entsandt, woselbst er mit wech-
selndem Gliicke gegen die Thebaner kampft, Xen.
hell. VII 1, 25. Diod. XV 68. 69. Paus. IX 15,

4. Plut. apophthegm. Epam. 19 p. 193f. Reh-
dantz a. 0. 105. 106. Schafer 12 88. Beloch
a. 0. 317. Im. J. 367/6 (i.ii agy_mnog IIo'i.v'Qi}i.ov

Schol. Aesch. Ill 85) axgaxr\yag, wird er auf den
Tod angeklagt, da er um die Eroberung von Oro-

pos durch die Thebaner gewusst hatte, Schol.

Dem. XXI 64. Schafer 12 108. Als Anklager
des Ch. im oropisehen Process werden genannt
Philostratos von Kolonos, Dem. XXI 64, und Leo-
damas von Acharnai, Aristot. Rhet. I 7 p. 1364
a 19 == Sauppe 0. A. II 245 b, als Verteidiger

kennen wir einen Lykoleon, Aristot. Rhet. Ill 10
10 p. 1411 b 6 = 0. A. II 249. tiber die Zeit des

Processes (366 oder 365) sind wir nicht unter-

richtet, Schafer 12 HO. 307. Wie aus Dem.
XXI 64 ersichtlich, wurde Ch. freigesproehen

;

Schafer 12 107ff. Strateg im J. 363/2, unter-

druckt er einen Aufstand auf der Insel Keios, die

zu den Thebanern abgefallen war, und zwingt die

Insel, sich wieder den Athenern anzuschliessen

;

vgl. das Decret aus dem Ende des J. 363/2, CIA
IV 2, 54 b mit KOhlers Bemerkungen und Dit-

20tenberger Syll. 79 N. 8. Urns J: 860 begiebt
er sich auf eigene Hand vom Kttnig Tachos auf-

gefordert nach Agypten, wo er gegen die Perser

die Leitung der Seemacht ubernimmt, Diod. XV
92, 3. Plut. Ages. 37. Nep. Chabr. II I. 3 mit
Nipperdeys Bemerkung. Polyaen. Ill 11, 5. 7;

vgl. ebd. 13. 14. Aristot. Oecon. II p. 1350 b 33.

1353 a 19. Schol. d. Stephanos zu Aristot. Rhet.

bei Cramer Anecdota Paris. I 258. Rehdantz
a. 0. 162—165. Judeich a. 0. 165. Nach der

30 Plucht des Tachos aus Agypten (Diod. XV 92, 5.

Judeich 166) kehrt er nach Athen zuriick und
wird fur 359/8 zum Feldherrn gewahlt. Als sol-

cher begiebt er sich mit einem Kriegsschiff in

den Hellespont und muss sich daselbst zu einer

fur die Athener ungunstigen tTbereinkunft mit dem
ThrakerftirstenKersobleptes verstehen, Dem. XXIDI
171. 178. Schafer 12 161. Judeich 167 Anm.
Als Trierarch geht er im J. 357 mit dem Ge-
schwader des Chares nach Chios. Als es hier im

40 Hafen zu einem heissen Kampf kommt, erhalt des

Ch. Schiff beim ZusanTmenprall mit den feind-

lichen ein Leek; wahrend des Ch. Mannschaft
sich durch Schwimmen rettet, verlasst er seinen

Posten nicht, bis er totlich getroffen zusainmen-

sinkt, Diod. XVI 7, 3. 4. Nep. Chabr. 4. Plut,

Phoc. 6. Dem. XX 81. 82. Schafer 12 168.

Falschlich wird er bei Diod. a. 0. als Strateg

bezeichnet; allerdings
_
wird sein Name erwahnt

unter den Feldherren des Jahres des Archon Aga-

50 thokles 357/6, CIA IV^, 64. Da aber, wie Fou-
cart gesehen, der Name daselbst getilgt ist, so

muss angenommen werden, dass Ch. zwar fur 357/6
zum Strategen erwahlt, dass er aber aus irgend

einem uns unbekannten Grande seines Amies ent-

hoben worden, Dittenberger Syll. 86 N. 14;
vgl. auch Rehdantz 207. Busolt D. zweite

athen. Bund 856. Sein Grab in Athen in der

Nahe der Graber des Thrasybulos, Perikles, Phor-
mion wird erwahnt von Paus. I 29, 3. Zu Gunsten

60 seines Sohnes Ktesippos greift Demosthenes im
J. 354 das leptineische Gesetz an, das den Ktesip-

pos der von seinem Vater ererbten Freiheit von
offentlichen Lasten berauben wollte. In dieser

Rede wird Ktesippos nicht mit Namen genannt,

sondern nur als Sohn des Ch. bezeichnet; vgl.

Schafer I 2 414. Wahrend Demosthenes nur
diesen einen Sohn kennt (vgl. Dem. XX 79. 82.

83) , findet sich bei Plut. virtut. doceri posse 3
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p. 440 b ein zweiter Sohn Kallias, Ebensowenig
wir diesen Kallias als Sohn des Ch. gelten lassen

werden (vgl. Rehdantz 174. 232), wird auf die

Nachricht Plut. Dem. 15 und anderer (vgl. Reh-
dantz 231) etwas zu geben sein, dass Demosthenes
die Gemahlin des Ch. nach des letzteren Tod ge-

heiratet oder gar mit ihr in unerlaubtem Verkehr
gestanden habe, und dass er ihr zu Liebe die Ver-
teidigung des Sohnes im leptineischen Handel
ubernommen, Schafer 12 414.

Seinem Feldherrntalent hat Dem. XX 75ff. ein

Denkmal gesetzt; ebd. 82 wird seine Vaterlands-

liebe geruhmt. Svveasi atQartjyixff Sidtpogog xai

dolgav esr' dgexfj fisyaA.r]v itz7iovr\p,kvog Diod. XV
29, 2. "Ekeys xdVuaza ozgarijy&v zoi'S /udhaza
yivaxsxovzag za rcov Tiolcfilmv Plut. reg. et im-
perat. apophthegm. Chabr. 1 p. 187 d. Eico&si

Xeysiv on (pofisgwzegov ianv ikdqjcov ozgazojisdov

fjyovfievov Xiovrog rj Xsdrzcov iXdtpov Plut. a. 0.
Chabr. 3. Seine Natur wird als dvob/taXog xai

axgaxog bezeichnet. Ncoftgog "yag wv xai dvoxi-

vtjzog cilXtog iv avtoig zoTg dyoooiv oogya xai Sie-

xvqovto T(p $y/iq> xai owz^inuizs xotg &gaovxd-
zoig xaQafiohatTsgov Plut. Phoc. 6. Vivebat Jaute
et indulgebat sibi liberalius, quam ut invidiam
vulqi posset effugere Nep. Chabr. 3; vgl. Dem.
XIX 287. LIX 33. Plut. reg. et imp. apophthegm.
Chabr. 2. 'H oixia fj fnyalt) fj Xafigiov xaXov-
/.dvrj in Athen wird erwahnt Hyperid. frg. 137 Bl.

Er hielt sich viel und gem im Auslande, beson-

ders in Agypten auf, Nep. Chabr. a. 0. Theop.
bei Athen. XH 532 b. [Kirchner.]

2) Archon in" Antikyra, IGS III 4.

3) Chabrias wird falscherweise der athenische

Archon 01. 91, 2 = 415/414 genannt bei Diod.

XIII 2. Schol. Arist. Av. 766; Plut. 176; Arg.
Av. I. II : er Mess Charias, s. d. [v. Schoeffer.]

4) Xavgiag vvlg. (vielleicht Chaerea?), an-

scheinend vertrauter Freund Hadrians, Marc, elg

i. VIII 37. [Stein.]

Chabrios {Xafigtog oder Xdfigtg), Fluss auf
der Westseite der Halbinsel Chalkidike, zwischen
Kassandreia und der Landspitze Gigonis in den
thermaeischen Golf miindend, Ptol. JJI 12, 10
(13,13). Miiller z. St. Demitsas 'Aqi- yscoyQ.

Maxsd. I (1870) 161 f. Kiepert N. Atl. von
Hell. VII.

^
[Oberhummer.]

Xaflgiov. 1) '0 Xafigiov Xeyopevog gaga!-,

Strab. XVI 760; Chabriae castra Plin. n. h.V 68,

Befestigung der Heerstrasse von Agypten nach
Palaestina, auf dem Wege von Pelusion nach dem
Kdatov Sgog , zwischen den sog. Bdgafiga (s. d.)

und Hgga gelegen.

2) Xajigmv xwfiri, Ort in Unteragypten, zwi-

schen dem mareotischen See und der von Schedia

nach Memphis fiihrenden Wasserstrasse , dem
kanopischen Nilarm, Strab. XVII 803. [Sethe.]

Chabryes, Name des agyptischen KSnigs, der

die zweitgrOsste der drei bertihmten Pyramiden von
Gizeh erbaute, Diod. 164; agyptisch Cha'f-re', bei

Herodot Chephren (s. d.). [Sethe.]

Chabnata (Xafiovdza). Stadt im gliicklichen

Arabien (Ptol. VI 7, 331 [D. H. Miiller.]

Chabura, eine Quelle in Mesopotamien mit

wohlriechendem Wasser und zahmen Fischen, Plin.

n. h. XXXI 37. XXXII 10. [Fraenkel.]

Chachrylion s. Kachrylion.
Chaculatae, Volk in SMarabien, mit der Stadt

Sibi quod Graeci Apaten vocatit, welches Plin,

VI 155 nach den Atramitae und Minaei als Nach-
barn der Kiistenbewohner Aelamitae anfiihrt, von
Glaser (Skizze 95) mit den Hak(k)ili identiflciert.

[D. II. Miiller.]

Chadacha, Ortschaft im Ostlichen Teile der
kaukasischen AJbania, Ptol. VI 2, 6. Jankowski
nennt in seiner russischen Abhandlung iiber die

alten Albanen einen Ort Katach; in der georgi-

10 schen Landschaft Herethi findet sich ein Ort Ka-
techi, und bei Car-o-Belokan ein Dorf Katich.

[Tomaschek.]
C'hadas, eine grossere Station auf der Strasse

von Satala nach Artaxata in Armenien, Tab. Peut.
und Geogr. Rav. JJ 12 p. 74, 9. Die nachsten
Platze lauten von West nach Ost : Andaga • XII-
Armanas XVII Chadus • XXIV- Gohhion. An-
daga, in den byzant. Not. episc. "Avdaxa, heisst

noch jetzt Andak; Annan, in der Form Aramana
20 als Ort von Bagrevand (s. Bagrandavene) nahe

an Tavarac-a-taph bei Lazar von Pharp erwahnt;
von da wendet sich der Weg fiber den nOrdlichen

Bergzug ins Araxesthal, und Colchion («. d.) fallt

unstreitig auf die wichtige Position Katcovan im
gavar Eras' ch-a-dzor, das heutige Qaghizman.
Demnach darf man Ch. am Araxes zwischen dem
Ala-dagh im Norden und den Aghry-dagh im
Siiden, etwa bei Sam und Chandut suchen. Der
Name kann zwar persisch sein, gehort jedoch eher

30 der alarodischen Nomenclatur an; ein Ort Kadas
findet sich in einer Keilinschrift von Van ; Chada
heisst noch jetzt ein Ort der iberischen Dwali
oder Divali (s. d.), vgl, lesgisch k'ada ,Thalbach,

• Thai'; Chados heisst ein Misimiane bei Aga-
thias u. dergl. [Tomaschek.]

Chadini ( Chalini) s. C h a e d i n i,

Chadisia. 1) Fluss und Stadt der Leukosyrer
am Pontos, Westgrenze des Gebietes von Themi-
skyra, Steph. Byz. Hekataios bei Steph. Byz. Phere-

40kydes bei Schol. Apoll. II 373 {Xadrjaia). Plin.

VI 8. Apoll. Rhod. II 1000. Menippos (Chadisios)

bei Steph. Byz. und Marc. Herakl. epit. Menipp.

p. 572 (Miiller). Anonym, peripl. Pont. Eux. 28

(p. 408 Miiller) giebt die Entfernung von Lykartos

auf 40 statt auf 150 Stadien an. [Ruge.]

2) Amazone, Eponyme der gleichnamigen Stadt

Nr. 1, Steph. Byz. (vgl. Schol. Apoll. Rhod. n
373. 999).

Cbaedini (Xaideivoi), Volk in Skandinavien,

50 Ptol. II 11, 16 (Var. XmSivol, Xadsivoi). Zeuss
DieDeutschen 158f. Mullenhoff Deutsche Alter-

tumsk. II lOf. 57. 61. 65. 361. C. Miiller zu
Ptol. a. 0. meint, es sei vielleicht Xahtvoi oder
Xahyoi zu lesen, und verweist auf das von Jor-

danes Hallin genannte Volk. [Ihm.]

Chaemae (XaTfiai) s. C h am a v i.

Ctaaerea s. C a s s i u s Nr. 37 und vgl. Cha-
brias Nr. 4.

Chaetuori (XaaovoMoi), Volk in Gennania
60 Magna, von Ptol. II 11, 11 zwischen Curiones

und Parmaecampi angesetzt (Var. Xatzdojooi).

Der Name nach Zeuss Die Deutschen 121. 309
vielleicht keltisch (dagegen R. Much Deutsche

Stamrnsitze 86f.). [Ihm.]

Chaibones, germanisches Volk, das im Verein

mit den Herulern .emen Einfall ins romische Gebiet

im Westen machte, der abgewiesen wurde. Ma-
mertin. paneg. Maxim. Aug. d. 5; genethl. Maxi-
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miani 7 (Chaibonum, Var. caynonum, cavionum,

caivonum, caybonum). Zeuss (Die Deutschen

152) legt ihre Wohnsitze auf die kimbrische Halb-

insel (,etwa urn Kiel und Eutin') und identiflciert

sip mit don KoSavSnl des Ptol. IT 11. 7. den

Xavfioi Strabons VII 291, den Aviones des Ta-

citus Germ. 40 , den "Optoi des Petrus Patricius

(s. die betr. Artikel). Die richtige Namensform
ist nach Zeuss a. 0. 478 Chaviones, nach R. Much

big'Mon. d. Lincei VI 73 wollte ilin mit Cha-
res von Lindoa identiflcieren, s. aber v. Wilamo-
witz-Mfillendorff Litt. Centr.-Bl. 1896, 1516
und Amelung Bull. com. XXV 1897, 140. Von
dieser Tdentificierang zwar an sich unabbangia-

.

aber nicht geniigend begriindet, um als wahr-

scheinlich gelten zu kOnnen, ist die gleichfalls

von Helbig geausserte Vermutung, dass der capi-

tolinische Alexariderkopf und dessen in Ptolemais

Ztschr. f. deutsches Alt. XXXIX 50 Chawfi)ones. lOgefundene Replik (Mon. d. Lincei a. 0. tav. I)

[Ihm/

Chailiara, unbekannter Ort, das Ethnikon
Xadtagevg stent auf einer in Saghir, nordlich vom
Hoiran-gOl gefundenen Inschrift, Sterret Papers
of the American school, Athens III nr. 376, 69.

Allerdings giebt Ramsay (Asia minor 414) an,

dass er diesen Namen auf dem Stein nicht hatte

finden konnen. [Ruge.]

Chainides, sarmatisches Volk unterhalb der

Suardenoi, Ptol. V 9, 17. [Tomaschek.]

Chalreas (Xaigiag). 1) Nauarch, besiegt den
Ptolemaios IX. Alexandres I., den Sohn des Ptole-

maios II. Euergetes, bei Kypros im J. 88 v. Chr.,

Porphyr. Tyr. VII 3 (FHG in 722). Syncell.

p. 290 Dindf.; vgl. Holm Gr. Gesch. IV 691.

2) Sohn des Archestratos , Athener. Ffihrer

der Paralos im J. 411, Thuk. VIII 74. 86. Cur-
tius Gr. Gesch. II « 721. Strateg bei Kyzikos
im Februar des J. 410, Diod. XIII 49, 6. 50, 10.

auf die Alexanderstatue des Ch. zurfickgehen.

Andererseits ist dem bestechenden Vorschlag von

Sis ROm. Mitt. X 1895, 179ff„ in jenen Kopfen
nicht Alexander, sondern Mithradates zu erkennen^

die agyptische Provenienz des einen wenig giinstig.

[C. Robert.]

10) Wohl erfundener Name eines Goldschmie-

des (ygvoozixzcov) bei Lukian. Lexiphan. 9.

[0. Rossbach.]

20 Chairedemos (XaigBtjuog). 1) Athener. Er
stellt auf Grund des dem J. 357 angehorigen Ge-

setzes des Periandros (Schafer Dem. I 2 167)

den Antrag, dass das rttckstandige Schiffsgerat

eingetrieben und dem Staate erhalten bleiben solle,

{Dem.] XLVII 20. 21. Schafer B. 193.

2) Sohn des Euangelos, Athener (ex KoiXr/g).

'Avexetro iv axgoiroXet Sovgwg utizog imyQa.<f>r}V

e'xojr ,XatQedtjftos EvayysXov ix KolXr\g avi&rjxsv' ,

Schol. Aristoph. Av. 1128; vgl. Paus. I 23, 8.

51,2; vgl. Breitenbach Jahrb. f. Phil. 1872, 76. 30 Die Inschrift ist mit dem Zusatz XzgoyyvXicov

3) Athener (IlaXXijvevg). Qea/ito&eztig in einem
Archontenkatalog Ende des 3. Jhdts., CIA II 859,

22. Derselbe Xaigi.ag 'Aoytvkov UaXXtjveve be-

antragt einen Volksbeschluss, CIA II 381.

4) Archon in Delos Anfang des 2. Jhdts., Bull,

hell. VI 37ff. = Dittenberger Syll. 367, 75.

78. 143.

5) Sohn des Chairemon, Sikyonier. Er siegt

im Faustkampf der Knaben zu Olynrpia, woselbst

ixofyosv auf der Burg gefunden, CIA I 406. Das
"Werk war nicht lange vor der Aufffihrung der

Viigel (01. 91, 2) aufgestellt; Hitzig-Bliimner
Paus. Ilp. 261. [Kirchner.]

3) Bruder Epikurs und Mitglied seiner Ge-
meinde (Philodem. bei Diog. Laert. X 3. Suid. s.

'Exixovgog). Seinem Andenken gewidmet war die

nach seinem Tode verfasste Schrift XatgsSt]fio;

Epikurs, Usener Epicurea p. 130 und da/up. 93.

sein Standbild mit Epigramm von Asterion, Sohn 40 Nach Aelian, de provid. frg. 39 Herch. (bei Suid.

des Aischvlos, Paus. VI 3, 1. [Kirchner.]

6) Chaireas (FHG III 99. Susemihl Gr.

Litt.-Gesch. I 637) wird von Polybios mit Sosylos,

dem griechischen Secretar Hannibals (Nep. Hann.
13, 3. Diod. XXVI 4), zusammen genannt, und
muss daher, wie dieser, Hannibals Geschichte be-

handelt haben. Die von Polybios bekampfte Dar-

stellung der^Debatte im romischen Senat nach
dem Fall Sagunts hat in der romischen Annalistik

s. Enixovgog) ging er, wfe auch die andern Briider

Epikurs, in elendem Siechtum zu Grunde.

[v. Arnim.]

(hilirekla, Stadt im Innern der Kyrenaika^

Ptol. IV 4, 11. [Sethe.]

Chairekrates (XaigF.xgdztjg), Athener, Sphet-

tier, Bruder des Chairephon und gleich diesem

eifriger Horer des Sokrates, bei dessen Process

er anwesend war. Xen.' mem. I 2, 48. II 3. Plat.

(Dio bei Zonar. VHI 22. Liv. XXI 6, vgl. Hessel- 50 apol. 21 a.

barth Hist.krit. Unters. z. dritten Dekade d.

Liv. 127ff.) sichtbare Spuren hinterlassen ; die

rhetorische Technik dieser Griechen aus dem pu-

nischen Lager hat so wenig ihre Wirkung ver-

fehlt wie die des Silenos. [Schwartz.]

7) Sophist aus Aphrodisias, CIG 2798.

[W. Schniid.]

8) Chaireas von Athen . lebte vor Varro (r. r.

I 1, 8. Colum. I 1, 8. Plin. ind. I 8. 10. 14.

[Natorp.]

Chaireleos (XaigiXsoig), Athener. Einer von

den 30 Mannem im J. 404, Xen. hell, n 3. 2.

[Kirchner.]

Chairemon (Xawrj/xutv). 1) Zzoazayog °Eo-

ftcov&eirov xa't Aa.zonoi.uzov im J. 134 n. Chr. -

t

Inschrift auf der Memnonstatue in Theben (Agyp-

tenj, CIG 4736.

2) Sohn des Charikles, Athener (Ilatavtevs).

Ergarij'/og eg za hit Ogaxr/g im J. 417/6, CIA T
15. 17. 18) und schrieb fiber landwirtschaftliche 60 181 ; vgl. Curtius Gr. Gesch. H« 608.
Fragen. Erhalten ist von ihm nur die eine Notiz,

dass in Babylon ein Nektarwein hergestellt werde
(Ath. I 32 b).

;
_

[M. Wellmann.]

9) Clmereas (Xaigiag) wird nur im ersten

alphabetischen Verzeichnis der Erzgiesser bei

Plinius XXXIV 75 als Verfertiger von Statuen
Alexanders d. Gr. und seines Vaters Philipp er-

wahnt, lebte also vermutlich zu deren Zeit. Hel-

[Kirchner.]

3) Begleitete den Praefecten von Agypten,

Aelius Gallus (zwischen 728 = 26 und 730 = 24),

auf einer Reise in das Innere des Landes, .Tgo;-

Tioiotviuvog zoiavztjv ziva exioT7juip', yeJ.o'ifisvog Se

zo x'/.iov d>g aJ.aZchv uai ibimrrjg. Strab. XVII 806.

4) Fingierte Personlichkeit bei Mart. XI 56 r

1 (Chaeremon Stoice). Friedlander z. St. be-
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merkt: ,Der Name ist wohl in Erinnerung an

den bekannten Stoiker Chaeremon, welcher Neros

lehrer war (Nr. 7), gewahlt'. [Stein.]

5) Dramatischer Dichter des alten Athen. der

noch Bis in die erste Halfte des 4. Jhdts. gelebt

haben muss, ein alterer Zeitgenosse des Aristo-

teles, Boeckh De trag. graec. princ. 291. Frie-

bel Graec. satyrographorum frg. 80). Meist wird

er (bei Athenaios u. s.) Tragiker genannt, und
nach Aristot. rhet. Ill 12, 2 gehOrt er zu den 10
Hauptsachlichsten derer, die ihre Stiicke furs

Lesen schrieben. Wenn er auch Komiker genannt
wird (bes. Suid.), so darf das um so weniger als

ein blosses Versehen angesehen werden, als eine

Reihe von Ch. uberlieferter Verse so gebaut sind,

dass sie Meineke Hist. crit. com. graec. 519f.

dem Alexis zuschreiben wollte. Von den Stiicken

des Ch. 'AXipeoifloia 'AxiXXsvg &sqoizoxz6vos oder

€>sgohtjg Aidvvoog Qvioxrjg 'I<o KsvxavQo; Mivvai

'Odvaaei'g (zpavfiaziag) Olvevg sind wenigstens das 20
zweite und vorletzte sicher, andere wahrschein-

lich Satyrspiele. Die merkwiirdigen Angaben fiber

den KivtavQog , den Aristoteles poet. p. 1447 b

21 (vgl. 1460a 2) als jjmczijv payjipSiav &• axav*

mqv zmv fisTQWv , Athen. XHI 608 e als Spa/na

jioi.vfj.szQov bezeichnet, machen es begreiflich, dass

O sann Anal. litt. 72 an Hilarotragoedien denken

konnte (jedenfalls wird man zu dem Titel Lu-

kian bis.accus. c. 33 vergleichen diirfen, wo das

. {Jemisch zwischen Prosa und Vers imroxtvzavgov 30
Slxtjv ovv&sxov zi genannt wird). Noch eher kOnnte

man angesichts -der verschiedenen Bezeichnungen

des Ch. an spatere Benennungen wie oaxvoixai

xaifKoblat erinnem. Aber unsere Kenntnis iiber

die Entwicklung satyrspielartiger Dramen und
nun gar fiber die Eigenart der zum Lesen be-

stimmten Stiicke reicht nicht aus, die Uberliefe-

rungen fiber dieses offenbar sehr eigenartige und
lange Zeit geschatzte (etwa 75 Verse sind uns

noch erhalten) Talent zu beurteilen. Was vom 40

KivzavQog gesagt wird, mag zu den Eigentfim-

lichkeiten der Lesetragoedie gehOren, und die

ygatpixlj }Jg~tg , die ihr Aristoteles zuschreibt, ist

allerdings bei Ch. nicht zu verkennen. Man hat

den Eindruck einer etwas affectierten , blumigen
Eedeweise, die von der Art des Agathon schwer-

lich ganz unabhangig ist. Dass seine Diction

wenig Dramatisches hat, darf man wohl zu er-

kennen glauben. H. Bartsch De Chaeremone

poeta tragico, Mainz 1843. Meineke Hist. crit. 50

com. graec. 517ff. Friebel Graec. satyrogra-

phorum frg. 79ff. Welcker Griech. Tragoedien

III 1082ff. und Nachtrag zu der Schrift iiber die

Aesch. Tril. 288. Bernhardy Grundriss II

2, 61ff. Fragmente bei Nanck* p. 781ff.

[Dieterich.]

6) Dichter des Maleagerkranzes (Anth. PaL
VII 469. 720. 721), Verfasser dreier Epigramme
von gesuchter Kfirze und scharfer Pointirung,

von denen zwei den seit Ende des 3. Jhdts. v. 60

Chi', beliebten Stoff der Tapferkeit der Spartaner

Tjehandeln. [Reitzenstein.]

7) Chairemon (FHG III 495-499. Zeller
Herm. XI 430ff.), stoischer Philosoph (Suid. s.A?J-

£av6gog AiyaTog. AiorvaiosA/.cgardgevg. Apoll.de

coniunct. p. 515, 15. Origen. c. Cels. I 59. Porphyr.

de abst. IV 6 6 Zrcoixog. 8 avdgog . . . iv toT; Szaii-

xotg xQayfj-atixonaxa cfuoaorprjoavzog) und Gram-

matiker, war wahrscheinlich Vorsteher des alexan-

drinischen Museiou nach Apion und vor Dionysios

Glaukos Sohn— so diirfte die von Suidas s. 'Anlwr.

Atovvaiog 'Als^avSgsvs erwahnte diaSo^ij aufzu-

fassen sein — und wurde mit Alexander von Aegae
als Erzieher des jungen Nero an den kaiserlichen

Hof berufen, nach 49 n. Chr. In Alexandrian
gehorte er ausserdem als hgoygatifiazevg (Porphyr.

bei Euseb. praep. evang. V 10, 5. Tzetz. exeg.

in Iliad, p. 123, 11; hist. V 395) der hoheren
Priesterschaft an. Er kann nicht mit dem Ch. Nr. 3
identisch sein, der die Reisegesellschaft des Prae-

fectus Aegypti C. Aelius Gallus auf der Nilfahrt

im J. 26 oder 25 v. Chr. vergeblich von dem
Tiefsinn der agyptischen Priesterweisheit zu uber-

zeugen versuchte (Strab. XVII 806; vgl. Momm-
sen Res gestae divi Augusti p. 106); hingegen
ist es nicht nur mfiglich, sondern sogar wahr-
scheinlich, dass dieser Oheim oder Grossvater des

Schriftstellers war, da die agyptischen Priester-

stellen erblich zu sein pfiegten (vgl. Decret von
Kanopos 27ff. Krebs Ztschr. f. agypt. Spr. und
Altert. XXXI 34).

Dass der Stoiker und Hierogrammat nicht nur
dem Namen nach Grammatiker war, zeigt das

titellose Bruchstiick bei Apoll. de coniunct. p. 515,

15 liber die ovvdsofioi naga^zlrjQa/^anxor, aller-

dings war in diesem Capitel die technische Gram-
matik wegen seiner Beruhrung mit der Logik
stark von der Stoa beherrscht (vgl. Apoll. p. 479,

16). Die Verbindung zwischen Stoa und Philo-

logie ist ubrigens im ersten nachchristlichen Jahr-

hundert durchaus nicht selten; um von dem Gram-
matiker Demetrios in Plutarchs Schrift de def.

oracul. (vgl. besonders 11. 12) zu schweigen, ist

vor allem der philosophische Homererklarer Hera-

kleon aus Alexandrien (Diels Doxogr. gr. p. 91)

zu nennen; auch Apion ist nicht frei von sto-

ischen Einfliissen, wie denn fiberhaupt seit Dio-

nysios Thrax in der alexandrinischen Philologie

die stoischen Ideengange sich mit den alteipge-

sessenen peripatetischen um den Vorrang streiten.

Apion ist auch darin Ch.s Vorgiinger, dass er

als officielles Haupt der alexandrinischen Gram-
matikerschule den agyptisch-alexandrinischen Syn-

kretismus kraftig nach aussen hin vertritt und
fiir die ps. -agyptische Romantik, die von Anfang
an in Alexandrien vorhanden, im letzten vorchrist-

lichen Jahrhundert uppig ins Kraut geschossen

war, Propaganda macht. Die ubrigen Titel des

Ch. gehOren samtlich hierher: es sind eine agyp-

tische Geschichte (Joseph, c. Apion. I 288 Alyv-

nziaxijv cpaoxmv iazoqiav avyygayuv. Psellos Bull,

hell. I 129 Xatortfiovi r<5« aoipco . . avdol ytwaim
xal ilXoyi/ttjt iotogiav ovrayayetr, das Fragment
ist nicht iiber p. 129, 13—27 auszudehnen) , ein

astrologisches Werk fiber die Kometen (Origen.

c. Cels. I 59 iv zqj Ilegi xoutjzoir ovyygdfi/iazi,

fiber die agyptische Asttologie, vgl. die Bruch-

stucke bei Psellos a. a. O. und PoTphyrios im
Brief an Anebo, Euseb. pracp. ev. Ill 4, 1. 2), und
ein Buch fiber die symbolische Schrift der alten

Agypter I Suid. Xaigtjftwv ezsgog X. ygdyja; 'ItQO-

yX.vyixa. Tzetz. hist. V 396 h diddyfiazt r<5v ieqow

ygaftfidzoiv). Ch. lag es ganz fern, in diesen

Bfichern ein wahrheitsgetreues Bild von dem zu

geben, was zu seiner Zeit in agyptischen Kreisen

gedacht und gewusst wurde, wenn auch selbst-
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verstandlieh nicht alles reine Erfindung ist; schil-

dern wollte er das alte Agypten mit seiner Heilig-
keit und seinen symbolischen Geheimnissen. Die
Gedanken und Tendenzen dieses in die Verga'ngen-
heit projicierten Idealbilds sind der alexandrini-

schen philosophisch-religiOsen Eomantik entlehnt,
die von Philo, Clemens, Origenes in das Alte und
Neue Testament hineingetragen, aber weder jiidi-

schen noch christlichen, sondern hellenistischen
Ursprungs ist. Es ist ohne weiteres verstandlieh, 10 J. 323/2 genannt wird.

frg. 181—191; vgl. Bergk bei Schiller Ando-
kides 155ff. Schafer Dem. III2 297 Anm. Dass
Ch. und seine Sclme Pheidon, Pamphilos, Phei-
dippos (Dinarch. I 431 dem Demos "Paisnia mige-
wiesen wurden, geht hervor aus CIA II 172, wo
ni/xqpdoc [X]'aigeyiXov II[aia]visvg als Uixovq-
yyoag urn die Mitte des 4. Jhdts. genannt wird
und aus CIA II 81] d 142, wo Qeidiimog Ilcua-
fvtevgj als Trierarch in einer Werfturkunde vom

wenn in der Askese, die Ch. den altagyptischen
Priestern zuschreibt (Porphyr. de abstin. IV 6
—8, das Fragment darf nicht iiber das directe
Citat hinaus ausgedehnt werden), manches sich
nah mit der phantastischen Schilderung eines
Conventikels alexandrinischer" Juden beruhrt, die
Philo in Heal ftiov •dsa>Qt)xixov entworfen hat
(Wendland Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII 755ff.):

auf litterarische Beziehungen zwischen Philo und

[Kirchner.]

Ch. darf daram nicht geschlossen werden. Viel 20 ist von ihm zu spat angesetzt (vgl. v. Schoeff er

Chairephon [Xaigs^wv). 1) Athenischer Ar-
chon 01 137, 4 = 225/224. CIA IV 2, 619 b =
'E<p. aQx- 1887, 3. 4. Nach ausserst wahrschein-
licher Annahme von Stschukarew (Bull. hell.

XII 69ff.) ist sein Name in CIA II 859 im vierten
Jahre vorDiokles zu erganzen und beide Jahre,
sowie dasjenige des in derselben Inschxift ge-
nannten Aischron fiir Jahre des eleusinischen pen-
teterischen Festes anzusehen, aber die ganze Reihe

eher liesse sich bei manchem, was Clemens von
Agypten zu erzahlen weiss, besonders bei Strom.
VI 35—38, vermuten, dass es aus Ch. oder
dessen nachsten Gewahrsmaxmern entlehnt ist.

Die Stoa verrat sich in der physischen Theologie
(Porphyr. bei Euseb. praep. ev. Ill 4, 2 SXmg
navxa slg xa ipvaixa y.al ovdkr elg aocofidxovg Hal
£cboag ovoiag egftrjvevovras) und in der Auffas-
sung der Wissenschaft als i/tjieioia (Porphyr. de

Burgerschaft und Volksversammlung in Athen
[russ.] I 420ff.) : da unter seinem Vorganger Me-
nekrates die dreizehnte Phyle zu Bhren des Pto-
lemaios III. Euergetes vorhanden war, nicht aber
zwei Jahre fruher unter Antiphilos, so kann Ch.
spatestens 221/220, wird wohl aber wahrscheinlich
schon 225/224 im Amte gewesen sein.

[v. Schoeffer.J
2) Athener, Sphettier, als von jung an fast

abstin. IV 8, vgl. lamblich. de myst. IX 4); anderer- 30 iibereifriger Horer des Sokrates Umvtxog
,

seits ist stark zubetonen, wie sehr die Stoa in diese
alexandrinische Eomantik hineiiigezogen ist und
sich dem Platonismus und Pythagoreismus nahert;
eine Gestalt wie Ch; macht den grossen Procent-
satz stoischer Gedanken verstandlieh, der sich

bei Philo und den christlichen Alexandrine™ findet.

[Schwartz.]

8) Name des Steinschneiders, Besitzers oder
des Dargestellten auf einer spatrOmischen Car-

d-sQfios), von Platon (apol. 21a; Charm. 153 bj
Gorg. 447. 458 c) und Xenophon (mem. I 2, 48.
II 3 ; Apol. 14) verewigt, von der Komoedie (bes.
Aristoph. Wolken) weidlich verspottet (Schol. Plat,
apol. 20 e. Ar. nub. 104. 144. 501; av. 129ft.
1564. 1570; vesp. 1408. 1413 nebst Scholien.
Suid.). Platon im Charmides erwahnt ihn zur Zeit.

der Schlacht von Potidaia (429) ; nach der Apo-
logie ging er unter der Herrschaft der Dreissig

neolgemme des Britischen Museums mit dem Bilde 40 mit den Hauptern der Volkspartei in die Ver
eines Siegers im Laufe, Brunn Gesch. d. griech.
Kstlr. II 607. Tassie andEaspe Catalogue
of gems nr. 8008. [O. Rossbach.]

Chairephanes (XaiQeydrrjs). 1) Athenischer
Archon 01. 82, 1 =452/451. Dion. Hal. ant. X
53. Bfei Diodor ausgefallen. [v. Schoeffer.]

2) Ingenieur, der fiber die Trockenlegung eines
Sumpfes bei Eretria und die Ausnutzung des
dabei zu gewinnenden Gelandes mit den Eretriern

bannung, kehrte mit Thrasybulos (403) zuriiek,

erlebte aber nicht mehr den Process des Sokrates
(899;. Flaton wie Xenophon berufen sich in der
Verteidigung des Sokrates besonders auf ihn als

Parteigenossen der Anklager und als Mann vom
unbescholtensten Euf. Seine (von spatexen Au-
toren sehr oft erwahnte) Befragung des delphi-
schen Orakels, worauf die Antwort erfolgte, dass:

Sokrates der weiseste Mensch sei, wird von bei-
einen Contract abschloss. Vgl. die aus dem Ende 50 den (in den Apologien) ettvas verschieden erzahlt.
des 4. oder Anfang des 3. Jhdts. stammende, fur
Wasserbautechnik und Contractwesen gleich wich-
tige umfangreiche Inschrift aus Chalkis 'E<pr)fi.

aexato/.. 1869 nr. 404 und namentlich Dareste,
Haussoullier, Reinach Recueil des inscr. jurid.
Grecques I 143ff._

^

[Fabricius.]

3) Malte dxo/.darovg 6/iuiag yvvaix&v xgog
avdoa; nach Plut. de aud. poet. 3. Doch ist der
Name wohl fiir eine Nebenform von Nikophanes

das Orakel selbst (Schol. Plat. ap. a. a. O. Schol.
Ar. nub. 144. "Suid.) in zwei oder (Diog. Laert. II

37) einem iambischen Trimeter mitgeteilt. Ko
lotes (Plut. adv. Col. 1116 e). Apollonios Molon
y.ara (pi?.oo6<fa>v (Schol. Ar. nub. 144) und Athe-
naios (V 218 e) bezweifeln die ganze Sache. Von
(schon im Altertum verloreneni Schriften des Ch.
spricht Schol. Ar. nub. 144 und Suid. Zeller
Philos. d. Gr. Ha* 52, 4. 233, 1; vgl. die Er-

(s. d.) anzusehen, Brunn Gesch. d. griech. Kstlr. 60 klarer des Xenophon und der platonischen Apo-
71 ** AfF rn T....V. i -i

logie, besonders Schanz Slg. ausgew. Dial. Pl.s
H 154ff. [O. Rossbach.]

Chairephilos (Xatgiydog)
, Salzflschhandler,

der— vielleicht wegen einer dem Volk gemachten
Spende von Salzfischen — auf des Demosthenes
Antrag das athenische Bflrgerrecht erhielt, Dinarch.
I 43. Alexis bei Atben. Ill 119 f; vgl. VJJI 339 d.
Von Hypereides sind zwei Reden gehalten vsteg
XatoerfO.ov jifQi xov raQt'/ovg , Blass Hyperid.2

m. d. Coram., 3. Bdch. 1893.

3) Einen andren Athener Ch., einen schmah-
siichtigen Menschen, der den Gorgias mit einer
unfeinen (an Aristophanes "Wolken erinnernden}
Frage zu argern sucht, erwahnt Philostr. v. soph,
prooem. (vielleicht Reminiscenz aus einer Ko-
moedie?). [Natorp.]
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4) Chairephon von Athen, ein in der neueren
Komoedie haufig verspotteter Parasit (Ath. VI
243) , war Verfasser eines prosaischen SeZxvov in

Briefform aus dem Ende des 4. Jhdts. v. Chr.

Es war an einen befreundeten Parasiten Kyrebion
gerichtet (Ath. 242 d) und war nur wenig um-
fangreich (ptljoi ros). Die Kenntnis dieser Schrift

verdanken wir dem mvak" r&v jtavroSaniov des

Kallimachos (Ath. VI 244 a). [M. Wellmann.]
Chaires, sechster KSnig der zweiten agyp-

tischen Dvnastie, Maneth. nach Afric. bei Synkell.

p. 54 D (FHG n 542. Lepsius KBnigsb. Quellen-

taf. 5). Die Eigyptische Form des Namens ist un-

bekannt. [Sethe.]

Chairesileos (Xai^atAscog), Sohn des Iasios,

Enkel des Apollonsohnes Eleuther und der Po-

seidontochter Aithusa, Vater des Poimandros, des

Griinders von Tanagra, Schwiegervater der Aiolos-

tochter Tanagra, nach epichorischem Mythos bei

Pausanias IX 20, 2. Da auch Plutarchs Erzahlung
Qu. Graec. 37 aus einheimisch boiotischer tlberlie-

ferung stammen wird , so darf man , auch ohne
dass dort Ch. selbst genannt ist, die Erganzung
des Poimandrosstammbaums hier anreihen, wonach
Ch. Gatte der Stratonike, Grossvater des Ephip-
pos, Ahn Akestors war. Hier sind einige Kulte
Tanagras zusammengefasst, der des Dionysos (ge-

stiftet von Eleuther, Hygin. fab. 225), Apollon
(Paus. IX 22, 1) und Poseidon (Gatte der nach
Tzetz. Lykophron 644f. an Graia-Tauagra-Arne
haftenden Arne). [Tvimpel.]

Chairesteos von Athen, wird als Landwirt
von Varro (r. r. I 1, 8) genannt. Aus ihm stammt
das Citat bei Col. I 1, 8 (Ckrestus) und Plin.

Ind. I 14. 15. 17. 18 (Chaeristus).

[M. Wellmann.]
Chairestratos. 1) Sehauspieler in einem

Schauspielerkatalog, CIA IV 2, 977 e'.

2) Athener (dpidatog). Tmr\qaoyog in einer

Seeurkunde des J. 377/6, CIA" II 791, 37.

3) Sohn des Phanostratos, Athener (Krj<ptaisvg).

Von Philoktemon, tiber dessen Erbschaft Isaios

sechste Eede handelt, wird er adoptiert vor dem
J. 364/3, Isae. VI 6. Blass Att. Bered. 112 549.

Vor genanntem Jahre hat er trotz seiner Jugend
verschiedene Leiturgien geleistet, Isae. VI 60.

Die Symmorie des Ch. von Kephisia wird erwahnt
in einer Seeurkunde Mitte des 4. Jhdts., CIA n
800 b 43. Als ygaftfiarevg eines Collegiums er-

scheint XaioiorgaTOg QavOoxQarov Kr/qpioisvg in

einer Weihinschrift Mitte des 4. Jhdts., CIA II

1177. [Kirchner.]

4) Attischer To'pfer des 5. Jhdts., von Phryni-
chos in den Kceaaozai erwahnt, Athen. XI 474 B.

Ihn mit dem gleichnamigen schonen Knaben zu
identificieren, den der Vasenmaler Duris in seiner

ersten Periode wiederholt auf seinen Gefassen ver-

herrlicht (Klein Lieblingsinschriften 52ff. Wer-
nicke Lieblingsnamen 85. 1 1 9. H a rt w i g Meister-

schalen 200), scheint chronologisch ausgeschlossen

zu sein.

5) Attischer Bildhauer, Sohn des Chairedemos,
aus Ehamnus, verfertigte im Auftrag seines Lands-

manns Megakles eine im Nemesistempel aufge-

stellte Statue der Themis. Nach dem Schrift-

charakter der Kunstlersignatur gehOrt, er ans Ende
des 4. Jhdts. Stais 'Erp. do/. 1891 nr. 48 mv. 4.

[C. Robert.]

Chairetios (Xaigr/Tiog). 1) Sohn des Pro-

phetes, Athener (Ehvaiviog). 'IsQcxpavxris in einem

Belobigungsdecret der Keryken und Eumolpiden,

CIA IV 2, 597 c; vgl. TOpffcr Att. Gcncal. 56.

2) Sohn des Chairimenes, Athener (Ilidevg).

Er tritt zu Gunsten des Konon gegen Ariston,

den Schiitzling des Demosthenes, als falscher Zeuge
auf, Dem. LIV 31. Xcupr/ztog, nicht XaiQerifiog,

muss hier mit cod. 2 gelesen werden, sofern CIA
10 II 1007 col. IV 3 in einem Katalog der Kekro-

pis aus Mitte des 4. Jhdts. XaiQtjnog XaiQi/is-

vove Ilidevg mit dem bei Demosthenes genannten
identisch ist; vgl. Kirchner Herm. XXXI 259.

[Kirchner.]

XaiQiov (jiohg), Stadt in Unteragypten, letzte

Station der von Memphis und von Pelusion nach
Alexandreia fuhrenden , sich bei Andropolis ver-

einigenden Landstrassen, etwa halbwegs zwischen
Hermopolis mikra und Alexandreia gelegen, Steph.

20Byz. s. 'Aoyiov. Xmoeov. Itin. Ant. 154. 155
(Chereu). Bilingue Inschrift eines romischenMeilen-
steines, Proceed, of the Soc. of bibl. archeol. XVIII
54 (Xai-ghv, Okereu). Vita S. Antonii (Migne
Graec. XXVI 964). Gregor. Naziant. or. 31. Hier
zweigte vom kanopischen Nilarm der Canal ab,

der Alexandreia mit dem Strome verband, Prokop.

de aedif. VI 1 (vgl. die Chronik des Johannes
von Nikiu ed. Zotenberg p. 349. 548. 570); in

der Niihe lag die fiir den Wasserverkehr Alexan-

30 dreias mit dem oberen Nillande bedeutende Stadt
Schedia (s. d.) , Schol. Nikandr. ther. 622. Der
Name X. ist offenbar griechisch und entha.lt den
haufigen Personennamen Xaigzag (vgl. Steph. Byz.
a. a. O.); die von B rugs eh (Diet, ge'ogr. 621
vorgeschlagene Identification mit einem hierogly-

phischen Ortsnamen des Deltas Brine ist schon
deshalb unmOglich, weil X. in seiner koptischen

Form Xsosv das ^ bewahrt hat, das nur aus einem
alten agyptischen k, nicht h entstanden sein kOnnte.

40 Der heutige arabische Name ist El Keriun. Vgl.

Amelineau Geogr. de TEgypte 217. [Sethe.]

Chairias (Xmoiag). 1) S. Cherias.
2) Sohn des Euortios, Athener ('Avaylvoxiog].

'Afiffixzvovevcov im J. 341/0 in einer delischen

Weihinschrift, Bull. hell. VIII 295. [Kirchner.]

3) Lieblingsname auf Vasen des Phintias.

Klein Lieblingsinschriften 98.' Wernicke Lieb-

lingsnamen 53, Hartwig Meisterschalen 175ff.

[C. Robert.]

50 Chairiehos, Sohn des Archelochos, Boiotier.

XoQevitjg xuijuy.og , Teilnehmer an den Soterien

in Delphi am 270—260 v. Chr., Wescher-Fou-
c art Inscriptions de Delphes 6 = Dittenberger
Syll. 404, 73: vgl. iiber die Zeit Pomtow Jahrb.

f. Philol. 1894, 501ff. [Kirchner.]

Chairilas (Xaioi/.ag) , Lakedaimonier, Ephor
des Jahres 418/17 v. Chr., Xen. hell. H 3, 10,

wo andere Xaoi'/.ag lesen wollen. [Niese.]

Chairioj', Komoediendichter des 2. Jhdts. v.

60 Chr. Unter dem Archon Mnesitheos (s. o. unter

Biottos) wird in der didaskalischen Urkunde CIA
II 975 seine einzig bekannte Auffiihrung ver-

zeichnet : Xmotmv Avxov y.axayevSofiefvfoi] • vxe-

(/.qIvfxo) Aduojv. [Kaibel.]

Chairippos. J) Athener (Kr/ptoisvg). Toifi-

oaQyog in einer Seeurkunde von 356/5 , CIA II

794 "d 71. [Kirchner.]

2) Lieblingsname auf zwei Vasen feinsterZeich-
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nung aus dem Anfang des 5. Jhdts., Klein Lieb-

lingsinschriften 78. "Wernicke Lieblingsnamen

87. [C. Robert.]

3) AnMager eine? riiuberischpn Statthalter*

Iuv. sat. VIII 95. Die Scholienglosse prfoprium)
pupilli beiLommatzsch Jahrb. f. Philol. Suppl.

XXII (1896) 461 hat keinen Sinn. [Stein.]

Chairis. 1) Aus Theben, Schol. Arist. Acharn.
866. Schlechter Kitharoede und Aulode, Schol.

Arist. Acharn. 16; At. 858; Pax 951; aftovoog

Schol. Ar. Acharn. 866. Davon Xmgideig §o(i-

fiavfaoi an letzterwahnter Stelle, vgl. Paroemiogr.
I 462 Gott. [Kirchner.]

2) Alexandrinischer Grammatiker aus der Schule
des Aristarch, sehrieb AiogftcoTixa zu den home-
rischen Gedichten (Schol. Od. VII 80 ixoMzeverai

6 xonog, cog xal XaTgig <prjaiv iv xoXg A;ogfia>zi-

xolg), die von Tryphon, Didymos und Herodian
benutzt wurden ; vgl. Tryphon bei Herodian aegl

porrjQOvg Xig'eatg 42, 14. Didymos zu II. II 865.

VI 71; Od. Vn 80. Herodian zu H. IX 605. Ch.
verteidigte gewohnlich die Lesarten Aristarchs

(Schol. II. IX 605) und liess gleich diesem aus

Eflcksicht auf die Magddoaig und den lebendigen
Sprachgebrauch der Analogic in den Wortformen
nicht zu freien Spielraum (Schol. A zu II. XIII
103, wo die aristar-chische Betonung Ww ver-

teidigt wird : Xatgtg de <pr\oiv ovx stvac iv 8i-

ovDAfioig ava}.oyiav). Bisweilen aber verfocht er

auch andere Ansichten und Lesarten als Aristarch

(Schol. A zu II. II 311. 865. Schol. BT zu II.

VI 4. Schol. Arat. Phaen. 254). Ausserdem
sehrieb Ch. einen Commentar zu Pindar, der be-

sonders hauflg in den Scholien zur 4. Pythischen

Ode citiert wird (V. 18. 61. 156. 188. 195. 259.

313. 446. 459, ferner Schol. Nem. I 49) und cinige

vortreffliche Lesarten enthielt, die zura Teil auch
von den neueren Herausgebern gebilligt und in

den Text aufgenommen sind. Wenig wissen wir
iiber seine Aristophanes-Studien , da er in den
Scholien zu diesem Dichter nur zweimal citiert

wird {Vespas. 672; Ran. 1028). In den Hss.

findet sich der Name XaTgtg sehr hauflg in Xugig
und XaQtjs verderbt. So wird auch bei Sext.

Empir. Iidv. Math. I 76 fur eine Definition
1

des

Wortes yQaiifj.aity.rj ein Xdgrjg sv to5 xqwto) xegi

yQafi/iaTtuijs citiert. Aber in den Scholien zu
Dionysios Thrax 663, 10 Bekk. wird dieselbe De-
finition dem Xaiotg zugeschrieben. Ausser den
erwahnten Commentaren sehrieb Ch. also auch
eine Schrift tieqi yoafi/uzTixijg. Vgl. A. Blau De
Aristarchi discipulis 56—67. [Cohn.]

Chairon. 1) Xaioon' axo&auog, eponymer
Heros der boiotischen Stadt Chaironeia, Sohn der
schonen mondlichtahnlichen Theround des Apollon,
durch Thero Enkel des Phylas und der thespi-

schen Iolaostochter Leipephile, Hesiod. Grosse
Ehoien frg. 148 Ki. aus Paus. IX 40, 5. Das an-

gebliche Hekataiosfragment 87, FHG I 6 beruht
auf falscher Lesung und Abteilung (s. Meineke
zu Steph. Byz. s. Xatodu'eia). Aber Hellanikos
Herapriesterinnen H frg. 49 aus Steph. Byz. a. O.
hat das Stemma Ch.-Apollon-Thera aus Hesiodos
entnommen und nennt Ch. Griinder seiner Stadt
wie der Boioter Aristophanes, Boiotika II frg. 2
aus Steph. Byz. a. O., FHG IV 338. Der ein-

geborene Chaironeier Plutarchos, der seinen eigenen
Sohn nach dem mythischen Stadtgriinder nannte,

nennt die Mutter des Ch. und Geliebte Apollons

vielmehr nach dem Apollon Thurios des nahe-

gelegenen Thurion Qovgco (Sull. 17) und weiss,

dass er ur?prunglich die Stadt nach Ost^n offen

angelegt hatte, wahrend sie spater gegen Abend
lag und der Sonne von Parnassos her ausgesetzt

war (de curiositate ^mit 0. Miiller Orch. 2 79, 4).

Ficks Etymologie vom Ch. aus Xaio£<?;coi> (Gr.

Eigenn.2 280) erhalt auf diesen Stadteponymen
10 keine Anwendung. Hier ,sind die Genealogieen

von Thespiai mit denen der Ortschaft Hippotes
und Chaironeia vermahlt' , 0. Miiller Orch. 2

143 (denn Hippotes 1st Bruder der Thuro). Stud-
niczka (Kyrene 148f.) setzt den Ch. dem sar-

dinischen Aristaios-Sohne Charmos gleich und be-

trachtet beide als heroische Erscheinungsformen

des Apollon selbst, den Pindaros ein dvdgdai yagi-ia

<piloig nenne. [Tiimpel.]

2) Lakedaimonier, Polemarch, der 403 v. Chr.

20 beim Angriffe des Konigs Pausanias auf den Pei-

raieus flel und dort bestattet war, Xen. hell. II

4, 33.

3) Lakedaimonier, den Polybios (XXIV 7) als

einen Mann in den besten Jahren, klug und that-

kraftig, aber unedel bezeichnet. Er war Gegner
der Achaeer und gehorte zu denen, die 188 v.

Chr., als die Achaeer das abtriinnige Sparta be-

straften, zum Tode verurteilt und verbannt wurden.
Im Namen der Verbannten ging er 183 in den

30 Senat nach Rom ; er erlangte die Riickkehr in die

Heimat und wurde nach der Aufnahme Spartas

in den achaeischen Bund 182 von der Gemeinde
aufs neue nach Bom gesandt (Polyb. XXIII 4,

5. 18, 4). Er machte sich weiterhin als Dema-
gog bemerklieh, verteilte den Grundbesitz der

Verbannten an die armeren Burger, schaltete mit
den offentlichen Einktlnften in willkiirlichster

Weise und scheint nach der Tyrannis gestrebt zu

haben. Als Untersuchungsbeamte {doxifiaazijgeg)

40 eingesetzt wurden, liess er den vornehmsten von
ihnen, Apollonides, erdolchen. Nun schritt der

achaeische Bund ein; der Strateg kam nach
Sparta, liess den Ch. verurteilen und gefangen

set z en und die von ihm ausgegangenen Mass-

regeln wieder aufheben (181 v. Chr.), Polyb.

XXIV 7. Vgl. Schorn Gesch. Griechenlands

322.
_. _

[Niese.]

4) Von Pellene, ein beruhmter Ringkampfer,

zugleich aber auch Anhanger der Philosophie der

50Akademie, bemachtigte ^ich, im Einverstanduis

mit Alexander d. Gr. oder wenigstens dessen

Statthalter in Makedonien , Antipatros , und mit
der Hiilfe des makedonischen Sfildnerfiihrers Kor-

ragos (vgl. Ind. phil. acad. Here. col. 10— 12.

Gomperz Wien. Stud. IV 1882, 116) der Ty-
rannenherrschaft in seiner Vaterstadt, indem er

einen grossen Teil der Burger vertrieb und den
Sclaven Anteil am Biirgerrecht gewahrte (Athen.

XI 509 b. [Demosth.] XVII 10. Paus. VH 27, 7).

60 Die Erhebung des Ch. zum Tyrannen ist wohl,

wie aus [Demosth.] a. 0, und namentlich der Er-

wahnung derMitwirkung desKorragos zu schliessen

ist, um das Jahr 331, vielleicht auch schon 332
v. Chr., anzusetzen. Als dami nach dem Siege

des lakedaimonischen Konigs Agis iiber Korragos

der grOsste Teil von Achaia, wie der peloponnesi-

schen Staaten iiberhaupt, zu Sparta atfielen, war
es wohl dem Ch. zuzuschreiben, dass Pellene auf
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makedonischer Seite festgehalten wurde (vgl. Aesch.

III 165. Dinarch. 134). Vgl. noch Schaefer
Demosth. IIP 134. 204. [Kaerst.]

5) Chairon (H?s. Xnocov; aber der Name hangt
wahrscheinlich mit seiner Vaterstadt Chaeronea zu-

sammen; vgl. Klebs Prosopogr. imp. Bom. I 342
und obon Nr, 1). Plutarch ruhmt in der TrostschTift

an seine Gattin Timoxena die Standhaftigkeit, die

sie seinerzeit beim Tode ihres Sohnes Ch. bewiesen

habe. Plut. consol. ad uxor, c, 5 (p. 609 D). [Stein.]

Chairondas (Xatgcbvdag), athenischer Archon
01. 110, 3 = 338/337. Diod. XVI 84. Dion. Hal.

Din. 9 ; Isocr. 1. Aisch. Ill 27 m. Schol. Plut.

Demosth. 24; vit. X orat. 837 e. 842f. Zosim.

vit. Isocr. 258 West. CIA II 121. 122. 741 (Add.).

757. 758. 766. 807 c. 808 c. d. 809 e. [811 a]. 1181.

[v. Schoeffer.]

Chaironeia {Xatgrnrsia; Xrjgmna u. a. Formen
s. im Ind. zu IGS I 765), boiotische Stadt, deren

Name auf Chairon, Sohn des Apollon und der

Thero, zuruckgefiihrt wurde, Hes. eo«. frg. 83

Gottl. (148 Kink.). Paus. IX 40, 5. Hekat. frg. 87.

Hellan. frg. 49. Aristoph. Boeot. frg. 2 (FHG IV
338). Steph. Byz. Plut. de curios 1; Sulla 17. Ch.

war die letzte Stadt Boiotiens gegen Phokis hin,

20 Stadien von Panopeus entfernt, an dessen Ge
biet sie grenzte, Hekat. bei Steph. Byz. Thuk.
IV 76, 3. Paus. IX 40, 12. X 4, 1; deshalb

war die Bevolkerung auch mit Phokern gemischt,

Thuk. a. a, 0. Sie lag auf der Nordseite des

Hohenzuges Thurion unterhalb des steil aufstei-

genden Burgfelsens Petrachos, der zur Erinnerung

der Tauschung des Kronos durch Kheia ein Bild

.des Zeus trug, Paus. IX 41, 6. Plut. Sulla 17.

Der Bach Haimon floss von hier dem (3 km. ent-

fernten) Kephisos zu, Plut. Dem. 19. Strab. IX
407. Urspriinglich gegen Weston gelegen und
den Strahlen der Nachmittagssonne sowie einem

fohnartigen Winde ausgesetzt, gewann sie durch

Verlegung auf die Ostseite des Stadthiigels eine ge-

siindereLage.Plut. decur.l. Neumann-Partsch
Phys. Geogr. 120, 2. Aus der Flora um Ch.,

welche Stoff zu heilkraftigen und wohlriechenden

Salben und damit zu einer nicht unbetrachtlichen

Localindustrie lieferte, giebt Paus. IX 41, 7 eine

kleine Auslese (/tvga and ardaiv ziyovat xqivov xcd

£68ov nal vagxiaoov xai igewg) ; die Iris (<pvstat iv

ilsai) lasst darauf schliessen, dass das Thai des Ke-

phisos zum Teil versumpft war. Seiner Lage nach,

zu welcher auch K. 0. Miiller OrchomenosS 79f. zu

vergleichen ist, war Ch. die erste Stadt, welche von

den einwandernden Boiotern besetzt wurde, Plut.

Kim. 1 ; hiemit hangt wohl zusammen, dass sie von

manchen fur das homerische Arne (s. d. Nr. 2) er-

klart wurde, Paus. IX 40, 5. Steph. Byz. Dun cker
Gesch. d. Alt. V 221f. Busolt Griech. Gesch.

12 255. Geschichtlich erscheint sie zuerst in den

boiotischen Wirren des J. 447, welche zur Be-

setzung durch Tolmides fiihrten, Thuk. I 113, 1.

Diod. XII 6, 1. Duncker IX 57f. Busolt HI
1, 421ff. Im peloponnesischen Kriege wird sie

nur gelegentlich der demokratischen Umtriebe des

J. 424 genannt, Thuk. IV 76, 3. 89, 2. Vgl.

oben S, 646. 648. Diese seltene Erwahnung er-

klart sich daraus, dass Ch. im 5. Jhdt. nicht

selbstandig war, sondern zu Orchomenos gehorte,

Hellan. frg. 49. Thuk. IV 76, 3. Spater war
die Stadt ein selbstandiges Glied des boioti-

schen Bundes (s. o. S. 651) und nahm als sol-

ches an der Feier der pamboiotischen AaidaXa
(s. d.) teil, Paus. IX 3, 6. Bar Gebiet grenzte

im Siiden an jenes von Lebadeia , Paus. IX 40, 5.

Im phokischen Kriege 353 v. Chr. von Onomar-
chos vergeblich bel^gert, wurde sie gleichwohl
im J. 351 von Phalaikos, der dort auch ein un-

gliickliches Reitergefecht bestanden hatte, einge-

nommen, aber bald darauf wieder an die The-
lObaner verloren, Diod. XVI 33, 4. 38, 7. 39, 8.

A. Schafer Demosthenes 12 506. II 183. Welt-
berilhmt ist der Name der Stadt durch die Schlacht

vom 7. Metageitnion (2. Aug. oder 1. Sept., s.

Schafer II 561, 2. Curtius Gr. Gesch. HI*
813, 176) des J. 538 geworden, durch welche die

makedonische Herrschaft iiber Griechenland ent-

schieden wurde. Leider besitzen wir keinen aus-

fiihrlichen zeitgenossischen Bericht, der uns ge-

stattete, den Gang der gewaltigen Schlacht weiter

20 als in allgemeinen Umrissen zu verfolgen. Was
sich aus Diod. XVI 85, 5—86, 6, der relativ aus-

fiihrlichsten Quelle, und den iibrigen fragmen-
tarischen Nachrichten ergiebt, ist in den Werken
fiber die Geschiehte des Zeitalters zusammenge-
stellt, so bei Grote Gesch. Griech. VI 398—401
(362-365). SchaferDemosthenesII2561-66. Cur-
tius Gr. Gesch. Ill" 716f. 81 3f. Holm Gr. Gesch.

IH309f. 318. BelochGr. Gesch. II 564ff. Gott-
ling Ges. Abhandl. I 147—156. Kdchly Opusc.

30 philol. II 287—295. Egelhaaf Analekten zur

Gesch. 45—63. Die Leichen der Thebaner und
ihrer Bundesgenossen nahm ein Massengrab (ko-

Ivavbgiov) auf, iiber welchem spater ein colossaler

Lowe, ohne Inschrift, errichtet wurde, Paus. IX
40, 10. Strab. IX 414. Plut. Al. 9. Letzteres

Denkmal, aus grauem boiotischen Marmor, wurde
erst wahrend der Befreiungskriege zerstOrt, doch
sind die Teile noch jetzt an Ort und Stelle vor-

handen, wo bei Ausgrabungen der archaeologischen

40 Gesellschaft (1879/1880) auch Uberreste der Be-

statteten aufgefunden wurden. Gottling a. a. 0.

Welcker Mon. ed Ann. d. Inst. 1856, 1—5, Taf. I

und Alte Denkm. V 62—77, Taf. IV. Oveibeck
Gr. Plastik 113 147. 'A&rjvatov IX 157f. 347—361
(dabei ein Grundriss der Grabstatte). Ch. wird

in der Folge noch mehrfach genannt, so in den
Kriegen des Antiochos (192/191) und Perseus (171),

Liv. XXXV 46, 3. XXXVI 11, 5. XLH 43, 6;
besonders aber kniipft sich an seinen Namen ein

50 anderes bedeutendes Kriegsereignis, namlich der

Sieg des Sulla fiber des Mithradates Feldherrn

Archelaos im J. 86 v. Chr., den uns Plut. Sulla

16—19. App. Mithr. 42-45 ausfuhrlich beschreiben.

Vgl. Mommsen E. G. H? 293. Hertzberg
Griechenl. unt. rom. Herrsch. I 373f. Leake
North. Greece H 193—201. Gottling a. a. 0.

Auch an diese Schlacht erinnerten spater noch
zwei von den Bomern errichtete Siegesdenkmale,

Paus. IX 40, 7. Damals kampften Bewohner von

60 Ch. im rfimischen Heere (Plut. a. a. 0.) und spater

(75/74?) fmden wir dort eine rOmische Cohorte

im Winterlager; personliche Streitigkeiten , die

sich aus letzterem Verhiiltnisse ergaben, fuhrten

zu einer Anklage der Stadt in Eom durch die

Orchomenier, auf deren feindliches Verhaltnia zu

Ch. hiedurch em Licht fallt ; durch Lucullus ver-

teidigt, wurde die Stadt freigesprochen und dem
Better dafur auf dem Markte ein Standbild er-
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richtet, Plut. Kim. If. Hertzberg a. a. 0. 413ff. der Eingmauer, besonders der Burgbefestigung,
Plir das Fortbestehen der Stadt in der Kaiserzeit dann ein kleines Theater, zahlreiche kleinere Bau-
zeugen neben Paus. a. a. 0. und Plutarchos, der triimmer, Inschriften u. s. w. erhalten haben. Ein
dort iim 46 n. Chr. geboren wurde und uns selbst Plan der Ortlirhkeit fehlt. Altere Reiselitteratur
wertvolle Nachrichten iiber seine Vaterstadt hinter- (Do dwell, Gell, Clarke u. s. w.) bei Kruse
lassen hat, wo auch sein Andenken noch lange in Hellas II 1,647—651. Leake North. Greece
Ehrenblieb(CIGI1627. IGS 13422.3425; seinen 11112—117. 192—201. 628f. Mure Tour in
Enkel Sextus aus Ch. nennt Eutr. VIII 12), Stellen Greece I 212f. Ulricas Reisen I 158—163.
TOmischer Schriftsteller , wie Plm. n. h. IV 26. Brandis Mitteilungen I 248f. Vischer Erinne-
XVI 169 (Chaeronia). Tab. Pent. VIII (Ceroni), 10 rungen 590—594. Bursian Geogr. I 205f. Ba-
Geogr. Rav. IV 10. V 13 (Cheronia). Guido 110 deker Griechenl.3 165f. [Oberhummer.]
(Che-roni), zahlreiche Inschriften, welche man jetzt Chaitai. 1) Ein hmerasiatisches Volk nordlich
in IGS I 3287—3465 vereinigt findet; darunter vom indischen Imavos, zwischen den Byltai und
flndet sich eine Widmung an Vespasianus vom Chauranaioi, sudlich von den Kasiabergen, Ptol.
J. 73 (3418), an Antoninus Pius, den svsqykijs VI 15, 3. Vielleicht ist Saitai zu schreiben, in
Xmgcovscov vom J. 140 (3419), an Macrinus vom Dbereinstimmung mit den Saetae (s. d.) des Pli-
J. 217 (3420). In einer wahrscheinlich der ersten nius; dann waren es die Vorfahren der heutigen
Halfte des 3. Jhdts. angehOrigen Inschrift (3426) Burisk von Gilgis und Hunza-Nagar. Cita hiess
wird Ch. Xa/j,jzQordrtj xoXig genannt. Endlich iibrigens der Strom von Tarqand und dessen An-
fiihrt (vor 535) Hierokl. 643 Xepmn unter den 20 wohner Caita , vgl. den einschlagigen Ort Soita
Stadten der Provinz Achaia an. Die Geschichte (s. d.) des Ptolemaios; Taranatha, iibersetzt von
von Ch. endet mit der ZerstOrung der Stadt durch Schiefner S. 80, verbindet die Caita mit den Tu-
das grosse Erdbeben des J. 551, Prokop. Goth. ruska oder Tocharoi. [Tomaschek.]
IV 25. Neumann-Partsch 327. Jul. Schmidt 2) Xahai uud Xaizai, falsche Lesart der mei-
Stud. ub. Erdbeben 2 152ff. Die letzte Erwah- sten Hss. bei Ptol. Ill 12, 35 (13, 38) fur KXizat.
nung von Ch. bei Const. Porph. them. II 5 stanimt (Ort in Chalkidike), s. Klitai. [Oberhummer.]
aus Hierokles (s. o.) und ist fur die Zeit des Chaitos (Xatzog), Sohn des Aigyptos, erloste
Autors belanglos. die Danaide Asteria, Apollod. II 17 W. [Waser.]

Von der Verfassung der Stadt wurden die Chala (XdXa bei Isid. Char. 3, assyrisch halchu,
ausseren Beziehungen zu Orchomenos und zum 30 hebraeisch kf'kjelach), in alterer Zeit mehrfach
boiotischen Bunde bereits erwahnt. Die gesetz- zeitweilig Reichshauptstadt von Assyrien, seit
gebende Gevralt ruht nach den Inschriften bei dem Untergange der assyrischen Weltmacht Vor-
Volk und Rat (dialektische Form be&6-/jh\ zij fSoiXij ort der Landschaft Chalonitis, wenig nOrdlich von
xij zv ddfiv IGS 3287), als ausfiihrende Organe der Mfindung des oberen Zab in den Tigris am
erscheinen ein agxcov (Plut. Sulla 18. Inschr.), rechten Ufer des letzteren gelegen, heute Nimrod.
3 sioXsfiaQxovrreg (IGS 3292—3299), ein yqafifia- Die der jiingeren Recension des Jahvisten (J»)
zevg xwv itofofiaQxwv (IGS 3298) , ein loyiaxrn angehorende Stelle Genes. 10, 11 lasst die Stadt
(IGS 3426). Die Trappen befehligte (unter Sulla) von Nimrod gegriindet werden, verlegt ihre An-
ein xrt'aQXOs (Plut. Sulla 17). fange also in die alteste r noch sagenhafte Zeit

Kultus. Am meisten wurde in Ch. nach 40 semitischer Herrschaft iiber Assyrien. Soweit
Paus. IX 40, llf. ein Stuck Holz (Soqv) verehrt, uns die Inschriften zu sehen gestatten, beginnt
welches, fin* das Scepter gait, das (nach II. II ihre Geschichte aber erst urn 1300 v. Chr. mit
lOOff.) von Hephaistos fur Zeus verfertigt und ihrer ersten Bliite unter Salmanassar I., der die
durch Pelops auf Agamemnon gekommen war; von ihm bedeutend vergrOsserte und stark be-
vgl. E. Meyer G. d. Alt. II 98. 187. Einen Dio- festigte, wenn nicht in der That gegrundete Stadt
nysos auf denrVMarkte erwahnt Plut. Kim. 2, ein bereits zum Range der Residenz erhob. Nachdem
Herakleion (ausserhalb der Stadt am Haimon, wo es diesen bald wieder an die alteren Schwester-
die Griechen lagerten) Plut. Dem. 19, ein Heilig- stadte Ninive und Aschschur'verlorenhatte, wurde
turn der Leukothea Plut. quaest. Rom. 16, ein Mov- Ch. wahrend der Zeit dea Niederganges Assy-
oeiov Plut. Sulla 17 (zwischen Petrachos und Thu- 50 riens seit der Mitte des 11. Jhdts. sogar voll-
rion). Aus Inschriften kennen vih'AmD.mv dap- standig zerstOrt. Erst Aschschurnasirpal (885
vayooiog (CIG 1595. IGS 3407), "A^rafiig lorn- —860) baute die Stadt wieder auf, um 880 selbst
diva (ebd.), 'Aoiauig E'deitiir] (CIG 1596f . 1609. in dieselbe uberzusiedeln und sie so neuerdings zur
IGS 3410— 13), die Mr/rr]o z<ov Semv bezw. Mdrr/o ersten Reichsresidenz zu machen (Annaleninschr.
fj tisydXt] _(IGS 3378f.). Besonders haufig wird II 131—135 = K. B. I 94f.). Um 830 als Re-
2a.Q<biig in Freilassungsurkunden des 2. Jhdts. sidenz Salmanassars II. ausdriicklich bezeugt (An-
v. Chr. genannt (IGS 3301—3406, vgl. Ditten- naleninschr. d. Obelisken von Nimrod 159. 174
berger zu 3301ff.), daneben auch Isis und Anubis = K. B. I I46f. 148f.), war sie von alien grossen
(3347. 3375. 3380. 3426). Stadten des Reiches die einzige, welche diesem K0-
M u n z e n aus der Zeit der Autonomie (seit dem 60 nig wahrend des grossen Aufstandes der Jahre 829

Frieden des Antalkidas ?) mit der Aufschrift XAI —823 unverbruchliche Treue bewahrte (Inschr.
und XAIPQNE, Head HN 292. Arch. Zeit. Schamschi-Rammans I 45-50 = K. B. I 176f.)
1847,148. 1849,93. Denkschr. Akad. Wien 1331. und blieb nun fur langere Zeit die unbestrittene

Die Stelle von Ch. bezeichnet jetzt das Dorf Hanptstadt des Reiches, als die es namentlieh
Kaprena oder Kapurna (nach Ulrichs Kd.ioatva wahrend der Regierung Ramman-niraris IDT. (812
= Wildsau; von Hertzberg Gesch. Griechenlands —783) von hervorragender Bedeutung war (vgl.
u. s. w. I 335 schwerlich mit Recht fur slavisch die zwei Steinplatteninschriften dieses Konigs aus
erklart), wo sich von der alten Stadt noch Reste dem Palaste in Ch. und die Inschrift der Ncbo-

M

statue K. B. I 188—193). Im J. 746 brach in Mediterranean Pilot III 330. Admiralitatskarte
Ch. der Aufstand gegen Aschschur-nirar aus, durch nr. 1600. [Oberhummer.]
den wahrscheinlich Tiglathpilesar III. zum Throne Ohalanine (Geogr. Rav. II 15 = 89, 20 Pin-
kam (Yerwaltungsliste K. B. I 212f.). Jedcnfalls der), Fluss in Syricn, die Namcnsform ist wohl
hat dieser die Stadt verschonert und durch einen verdorben. [Benzinger.]
Palastbau geschmiickt (Thoninschr. von Nimrod Chalaos (XdXaog), Eponymos der alten assy-
67—84 = K. B. II 22ff.). Das Gleiche that im rischen Reichshauptstadt Kalchu {Xdka bei Isid.

Anfang seiner Regierung sein Sohn Sargon (Mmrod- Char. 3, s. Chala). Abydenos erwahnte ihn nach
inschr. 13—22 = K. B. II 38f.). Spater aber siedelte Euseb. Chron. ed. Schoene I 53 als Sohn des Anebos,
dieser KCnig nach dem von ihm gegriindeten Dur- 10 Urenkel des Belos und Grossvater des Ninos. Bei
Scharrukin fiber, das nunmehr als Reichshaupt- Sync. 154 d, dessen Quelle die angeblichen Vor-
stadt an die Stelle von Ch. trat (Cylinderinschr. fahren des Ninos, wie sie ihr Eusebios nach Aby-
35—71. Grosse Prunkinschrift 153-186 = K. B. denos bot, mit Ausnahme des Belos in umge-
II 44—51. 74—79). Die Herrlichkeit der neuen kehrter Reihenfolge zwischen Teutaios und Thi-
Residenz ging zwar mit dem Tode ihres Griinders naios in die durch Kastor erweiterte assyrische
im J. 705 schon wieder zu Ende. Da jedoch seit KOnigsliste des Ktesias eingeschalten hatte, er-

Sanherib das altehrwiirdige Ninive wieder die scheint er als Sohn des Arbelos und dTeissigster
erste Stelle unter den assj'rischen Grossstadten KOnig Assyriens. Vgl. v. Niebuhr Geschichte
behauptete, war auch die eigentliche Glanzzeit Assurs und Babels seit Phul, Berlin 1857, 305.
Ch.s fiir immer voriiber. Das hinderte nat(irlich20 Gelzer, Sextus Iulius Africanus nnd die byzan-
nicht, dass die Stadt bis zum Sturze Assyriens tinische Chronographie. Leipzig 1880ff. II 204ff.

607/6 und noch langer sich einer hohen Bliite [Baumstark.]
erfreute, auch von den letzten assyrischen Herr- Chalason [Xalaamv Euseb. Onom. 302, 47,
schej-n noch wenigstens vorabergehend bewohnt wohl verschrieben aus XaaaXdiv, Hieron. ebd. 113,
wurde, wie denn etwa um 670 Aschschurhaddon 4 Chaslon, im Alten Testament Kesalon, Joseph,
in ihr einen neuen Konigspalast auffiihren liess 15, 10), von Eusebios als xcbfirj (ityimr\ in Ben-
(Inschrift desselben K. B. II 150ff.). Vgl. Tiele jamin im Gebiet von Jerusalem bezeichnet, heute
Babylonisch-Assyrische Geschichte (Gotha 1886ff.) Kesla, sudwestlich von Karjet el-'Ineb (Robinson
II 347. [Baumstark.] Neuere bibl. Forschungen 201). [Benzinger.]

Chalaion (XdXcuov, Inschr. XdXewv), Stadt 30 Chalastra {XaXdoiga und -tj, XaXiarga und
der westlichen Lokrer in der innersten Bucht des -»?, XaXaiotQa). 1) Stadt in Makedonien an der
krisaischen Golfes, wo ihr Gebiet an Phokisgrenzte, Mundung des Axios (Her. VII 123) unweit des
zu welcher Landschaft Plin. n. h. IV 7 es irr- Meeres (Plin. n. h. IV 36), nach alterem Sprachge-
tiimlich zieht, Hekat. frg. 83. Steph. Byz. Ptol. Ill brauch noch zu Thrakien gerechnet (Hekat. frg. 116.
14 (15), 3 {XaXsog). Geraume Zeit vor 455 v. Chr. Steph. Byz.). Nach Strab. VII 330 frg. 20. 23
gingen A-nsiedler aus Ch. unter Antiphatas nach miisste sie auf der rechten Seite des Axios gelegen
Naupaktos, wohin spater solche aus dem ostlichen haben, doch kann sich ihre Lage zum Fluss durch
Lokris folgten, IGA 321 (Collitz Dialektinschr. Verschiebung seines Laufes nach Westen (s. Axios
1478). E. Meyer Forschungen 291ff. Busolt Bd. II S. 2629) verandert haben. Von Kassan-
Gr. Gesch. Ill 1, 300f. Etwas jiinger, etwa 440 40 dros zum Synoikismos von Thessalonike heran-
—430 v. Chr., ist der Staatsvertrag mit Oian- gezogen und des grossten Teiles ihrer Bewohner
theia, der Nachbarstadt von Ch. an der lokrischen beraubt (Strab. a. a. O. frg. 21. 24), scheint sie

Kuste, IGA 322 (Collitz 1479. Hicks Gr. Hist. als befestigter Platz noch fortbestanden zu haben,
Inscr. 31), E. Meyer a. a. O. 307ff. Im pelo- da Diod. XXX 4 von der Eroberung eines jioXw-
ponnesischen Kriege leistete Ch. mit andern Lo- ndnov XaXeozgov durch Perseus spricht. Sonst
krern den Spartanern unter Eurylochos gegen Nau- wird sie noch erwahnt bei Lykophr. 1441 (Xa-
paktos Gefolge (426 v. Chr.), Thuk. Ill 101, 2. XaozgaTog Xiwv = Pyrrhos, vgl. Holzinger z. St.).

Aus spaterer Zeit stammt das Proxeniedecret fiir Plut. Al. 49, Et. M. Suid. Hesych. (XaXaozQaltov
Kleogenes aus Aigion, CIG 1567 (Z. 6f. edo& zac avaiv). Man sucht sie beim jetzigen KovXaxid.
tiojXu h evvofiau iy.x/.t]aiai) und die Freilassungs- 50 Taf el Thessalonica 277f.

urkunde CIG 1607 (Z. 1 "Aqxov[to?J f*ev h -X«- 2) Ein See bei voriger Stadt, welcher Natron
?.eiwi 'AXegirov, fiyvbg Kageiov u. s. w.), aus wel- (vlzoov) ausschied , das zur Bereitung einer ge-
cher auf die nahen Beziehungen zu Amphissa, schatzten Seife (gvfifta) verwendet wurde, Plin.

der nOrdlichen Nachbarstadt von Ch., fur welche n. h. XXXI 107f. Steph. Byz. Et. M. Hesych.
dieses zugleich der naturliche Hafen war, ein Moer. Alkiphr. Ill 61, Plat. pol. IV 430 a. Er
Licht fallt; dem dort unter CIG 1594 erwahnten ist wohl auch mit dem F/.og to s.t" 'A£l<j> ^oxa/xti

'An6/.X<nv vaaicazag scheint in Ch. ein Tempel ge- bei Her. VII 124 gemeint. Hadschi Chalfa
widmet gewesen zu sein. Der Hafen , den IGA Rumeli und Bosna" (ubers. v. Hammer , Wien
322 und Plin. a. a. O. ausdriicklich erwahnen, 1812) 81 beschreibt einen ,See Iaidschiler, eine

diente bis zur Gegenwart als Landeplatz fiir Sa- 60Tagereise nordwestlich von Salonik, 3 Miglien im
lona (Amphissa), deshalb fruher als Scala von Umfange. Das Wasser ist bitter, und es leben
Salona bezeichnet, jetzt Itea {'Iiia.) genannt und keine Fische darin. Im Sommer setzt sich rund
Station der Dampfschiffe. Einige Altertumer, herum, auf einen halben Pfeilschuss weit, weisses

besonders Reste eines antiken Hafendammes, sollen Salz an, womit die Bewohner Handel treiben, und
dort noch sichtbar sein. Leake North. Gr. H das jahrlich vom Aerarium verpachtet wird. Nahe
594f. Bursian Geogr. I 150. [Erzh. Ludwig dem See liegt das Dorf Aschik.' Vgl. Taf el
Salvator] Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth Thessalon. 279. Eine OrtschaftJlovT^Aap (= Jaid-

(Prag 1876) 52—58 (mit Ansichten und Karte). schiler?) unweit Kulakia an Stelle des Vardar



2039 Chalastraia Chalcidicum 2040 2041 Chalcidicum Chalcidius 2042

unserer Karten verzeichnet die Karte der Um-
gegend von Saloniki von Chrysochoos (Athen

1890).
" [Oberhummer.]

Chalastraia (Xa'/.aaroala) , die Gegend bei

Chalastra (s. d.). [Oberhummer.]

Clialastre {Xalaatgri), nach Steph. Byz. (viel-

leicht aufHekataios zuriickgehend, s. Meinekes
Anm.) Eponyme der am thermaeischen Meerbusen
gelegenen Stadt Chalastra (s. d.). [Hoefer.]

Chalbes (Xdk^Tjg) , Herold des Busiris , mit 10

seinem Herrn von Herakles erachlagen, Pherek.

frg. 33, FHG I 79; vgl. o. S. 1075. Der Name
wird von A. v. Gutschmid Kl. Schr. II 49, 3
semitisch als ,Hund' (Mb) gedeutet , wie er sich

auch auf der Sinaihalbinsel mit anderen sicher semi-

tischen Namen zusammenfindet (CIG III 4668 d)

;

er legt demnach Zeugnis ab von der Bedeutung
der Phoinikier, die in der anarchischen Zeit vor

Psammetich den alien anderen geschlossenen agyp-

tischen Handel allein beherrschten und die Kunde 20

Agyptens den Griechen iibermittelten.

[Hiller v. Gaertringen.]

Chalbus, Hauptling der Tartessier in Spanien,

538 = 216 von Hasdrubal besiegt (Lit. XXIII
26, 6). [Miinzer.]

Cnalceritis s. Aretias.
Chalchidara , eine ' wichtige Station auf der

Heeresstrasse von Satala nach Artaxata, welche
den Entfernungszahlen der Tab. Peut. zufolge mit
Sicherheit am Oberlaufe des Euphrat gesucht 30
werden muss, Geogr. Eav. II 12 p. 74, 12; minder
richtig fiberliefert die Tab. Peut. Ghaleidaua.
Der Name sieht aus wie eine armenisch-persische

Mischform khatakh-i-dara .festhaltende Stadt,

Zwingbarg', eine passende Bezeichnung fur das

Bollwerk der Landschaft Karanitis, Karnoj- oder

Karinkhatakh, arabisch Kalinkala oder Qaliqala,

Theodosiupolis der byzantinischen Zeit, sei es in

der Lage von Ardzith oder von Arzan er-Eum,

dem heutigen Erzerum. [Tomaschek.] 40
Chalchonogopolis , Stadt Agyptens beim

Geogr.Eav.III2, augenscheinlich verderbt, etwa aus

*Ckaleurgopolis (XalxovQy&v izolig)'} [Sethe,]

Chalcidicum, Name einer Gebaudeform, die

genan zu definieren nieht mtfglich ist. Sicher

scheint , dass es §m porticusartiger , nach einer

Seite offener Eaum ist; doch hiess sicher nicht

jeder derartige Raum Ch., und es bleibt dunkel,

welche Besonderheiten er haben musste, um die-

sen Namen zu verdienen. Es giebt am Forum von 50
Pompei zwei sicher beglaubigte Ch. Erstens
vor dem Gebiiude der Eumachia (Fig. 1 s. neben-
stehend). Dieses besteht nach der Bauinschrift aus
ch., erypta und portieus; da die beiden letzteren

unzweifelhaft kenntlich sind, bleibt als Ch. tibrig

die mit einer Saulenreihe auf das Forum geoff-

nete Vorhalle. Die Euckwand derselben enthiilt

zwei rechtwinkelige und zwei apsisformige Ni-

schen, und in der Mitte den Eingang in das In-

nere des Gebaudes; an den Saulen standen Statuen- 60
basen ; zweitens vor der Basilica (Fig. 2 s. neben-
stehend), die bei langgestrecktem Grundriss an
der einen Schmalseite eine auf die Forumsporti-
cus geOffhete Vorhalle hat, entsprechend der Yor-
schrift Vitruvs V 1, 4, bei unverhaltnismassiger

Langc des fiir eine Basilica gegebenen Grund-
stuckes an den Schmalseiten Chakidica vorzu-
legen. Vitruv fiigt hinzu : uti sunt in Iulia Aqui-

D®

n©

n®

a®

n®

©
ce

OB

n©

n®

CD©

DG

D3

Fig. *.

O

Q

D

Fig. 2.

liana. Eine Basilica dieses Namens ist nieht be-

kannt; nach einer Vermutung Hiilsens Eom.
Mitt. VIII 1893, 281f. ware vielleicht Iulia Aemi-
liana zu lesen und die an der Nordseite des

rfimischen Forums gelegene Basilica Aemilia ge-

meint. Die Fassadc des westlichen Ch.s dieser

Basilica ware dann zu erkennen in einem von
Architekten des 15. Jhdts. gesehenen und mehr-

fach unter dem Namen forum boarium gezeich-

neten Bau (Hiilsen Ann. d. Inst. LVI 1884, 323ff. 10

Mon. XII 11. 12). Aber wenn auch jener Bau
sehr wahrscheinlich der Westfassade der Basilica

angehort, so ist doch seine Benennung als Ch. und
die Beziehung auf die Vitruvstelle sehr unsicher,

um so mehr, als er keine offene Saulenstellung,

sondern nur drei Thiiren zeigt.

"Wichtig ist ferner die dem Kresphontes des

Euripides entnommene Erzahlung Hygin. fab. 137.

Kresphontes schliift in einem Ch. und hierher be-

giebt sich Merope, um ihn zu toten. Er schlaft20

als Fremder im Tigodo/Aos, nach homerischer Sitte

(Od. XX 1; vgl. Ill 399. IV 297), und zwar, da
der Vorgang auf der Biihne dargestellt wurde
(Plut. de es. earn. II 5), in der vor der Mittel-

thiir'der Skene angebrachten Saulenhalle (D o r p-

feld-Eeisch Griech. Theater 205f.). Saulen-

hallen meint wohl auch Amobius, wenn er Ch. als

Aufenthalt und namentlich als Speiseraume der

Gotter angiebt : in ehalcidicis Mis rnagnis atque

Eaumes bildet die Euckwand der Curie ; die gegen-

iiberliegende enthalt zwischen zwei grossen Thiiren

eine halbkreisformige Nische oder Apsis, in der

die Statue der Minerva stehen konnte ; die beiden

Schmalseiten sind orfen und nur durch je drei

Saulen geteilt. Evident ist die Ahnlichkeit mit

dem Ch. der Eumachia in Pompei; dass, durch

die Localverhaltnisse bedingt, die Vorderseite ge-

schlossen und nur die Seitenfronten offen sind,
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in palatiis cadi (III 10) und in tricliniis cade- 30 kann nicht als wesentlieher Unterschied gelten.

Dazu kommt noch folgende Beobachtung. Auf
zwei Miinzen Neros, Cohen I 68. 78, ist die

Largitio dargestellt in einem durch eine Minerva

-

statue charakterisierten Eaum (vgl. Eckhel VI
271 und die Miinzen Nervas, Cohen II 37. 38.

39), der also sehr wohl das Atrium Minervae oder

Ch. sein konnte. Links neben der Statue sind

hier zwei Saulen sichtbar, was zu dem Eaum
hinter der Curie gut passen wurde. S. hieriiber

In Eom lag dicht an der Curia Iulia das mit 40EostowzewTablifer (russisch) in der Sammelschr.

stibus atque in ehalcidicis aureis (IV 33) ; an beiden

Stellen scheinen die Ch. von den eigentlichen Innen-

raumen unterschieden zu werden. Unverstandlich

bleibt es dagegen, wenn bei Ausonius Per. Odyss. I.

XXLU das v^c£Q(Sov der Penelope mit ch. iibersetzt

wild. Auf eine offene Halle deutet auch die sehr

verdorbene Glosse bei Isidor: Calfcijdieum foris

deambulatorium q-uod et petibulum (peribolam?
vestibulumf) dicitur et iterum (pteronl).

dieser von Augustus erbaute oder doch dedicierte

Ch.: curiam et continens ei chalcidicum, Mon.
Ancyr. IV 1. Cass. Dio LI 22, 1 nennt es to

^Adijvaiov zo XaXmdixor wvojiavfievov ; es ist wohl
sicher identisch mit dem Atrium Minervae, Notit.

reg. VIII. Jordan Topogr. I 2, 255. Momm-
sen Ees gest. D. Aug.s 79. Da die Nordseite

des Forums nicht ausgegraben ist, kennen wir

die hier in Frage kommenden Euinen nur aus

Zeichnungen von Architekten des 15. Jhdts., heraus- 50

gegeben von Lanciani Mem. d. Lincei 3. Serie

XI 3 mit Taf. I. II; vgl. Hiilsen Eom. Mitt.

VIII 1893, 278, und es ist nicht sicher, in wel-

chem der dort angegebenen Gebaudereste das Ch.

zu erkennen ist, um so weniger, als wir nicht

wissen, welche derselben auf die Zeit des Augu-

stus, welche auf die Erneuerung durch Diocletian

zurfickgehen. Man erkennt es jetzt meistens in

einem viereckigen Eaume zwischen der Curie

zu Ehren J. Pomialovskys, Petersburg 1897, 134f.

An die durch die bekannten Mannorscbranken
vom Forum begrenzte saulengetragene Vorhalle

der Curie zu denken, wozu man nach Analogie

der Kresphontesscene geneigt sein kfinnte, ist des-

halb unmoglich, weil diese der von Diocletian er-

neuerten Curie fehlte, wahrend doch das Atrium
Minervae noch in den Eegionsverzeichnissen aus

constantinischer Zeit vorkommt.
Inschriftlich kommen Ch. vor in Herculaneum

CIL X 1453, Capua ebd. 655, Cumae 3697, Aeser-

nia IX 2653 , Veleia XI 1189, Falerii XI 3126,
Eom VI 1474 , ohne dass sich aus diesen In-

"schriften naheres iiber die Gestalt des Baues ergabe.

Vgl. N is sen Pompei. Studien 292. [Mau.]

Chalcidins, Verfasser einer lateinischen Uber-

setzung und eines Commentars zu Platons Timaios,

die beide bis p. 53 C reichen. Dass er Christ

zeigt die Benutzung der Hexapla (c. 276),

(Kirche S. Adriano) und dem secretarium senatus 60 die Erwahnung des Sternes der Weisen aus dem
(Kirche S. Martina), der ein von Saulenhallen

umgebener Hof gewesen zu sein scheint. Doch

stimmt dies nicht recht mit dem, was wir nach

dem oben Gesagten von dieser Gebaudeform wissen,

und es ist vielleicht richtiger, es in einem nach eben

jenen Zeichnungen hinter der Curie befindlichen,

langlich viereckigen , bedeckten Raume (Fig. 3

S. 2042) zu erkennen. Die eine Langseite dieses

Morgenlande (c. 126) und die haufige Anfuhrung
der Engel (c. 120. 135. 232. 250. 256); die Citate

aus dem Alten Testament (und Philon c. 278)

mag er zum Teil schon in seinen Quellen (Nume-
nios ?) gefunden haben. Gewidmet ist die Schrift

durch eine vorausgeschickte Epistel einem Osius.

der ebenfalls Christ war (c. 133 cum angeli par-

tim dei sint ministri . . partim adversae potesta-
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tis satellites, ut optime nosti; vgl. 126 ex.). Nun
hat codex Vindob. 278 saec. XII die Beischrift:

Osii episcopi Cordubensis rogatu Galcidius hunc
librum suseepit transferendum (ahnlich Eiccard.

139 saec. XI—XII bei Iw. M fi 1 1 c r III 5 und ein

,pervetus l Bodleianus bei F a b r i c i u s ; in einem
Timaioscommentar derselben Zeit ist ein Papst

Osius daraus geworden, Cousin Fragments philos.

II 5 359). Das ist eine mfiglicherweise richtige

Combination, zumal da der Name Osius (Hosius)

selten ist; dann wiirde, da Osius etwa 296—357
Bischof von Corduba war (Gams Series episc.

27) , die Abfassung unserer Schrift in die erste

Halfte des 4. Jhdts. fallen, wozu auch die Sprache
Tind das Fehlen plotinischen Einflusses passt. Jeden-
falls ist der Ch. grammatieus , dem Fulgentius

seine expositio sermonum antiquorum widmete,
yon unserm Ch. verschieden. Oh. hat fur seine

Zeit gut iibersetzt (Fehler infolge mangelnder
Sachkenntnis riigt Martin Theo 367. 376. 427f.),

aber auch nur iibersetzt, abgesehen von der Zu-

fiigung biblischer und ro'mischer Beispiele. Seine

Quellen sind durchaus vorplotinisch und werden
unter den Platonikern des 2. Jhdts. und ihrcm An-
hang zu suchen und zu finden sein. Fur den

astronomischen Abschnitt c. 56—SI hat Hiller
Eh. Mus. XXVI 582 gegen Martin (Theo de

astron. 18f.) durch den Vergleich mit Theon von

Smyrna Adrastos (s. d. Nr. 7) als Quelle erwiesen

;

Ch. folgt ihr mit sclavischer Abhangigkeit. Fiir

<;. 295-299 nennt er uns selbst Numenios als seinen

Gewahrsmann. Ch. ist von grosser Bedeutung

fur das Mittelalter gewesen, das bis gegen das

Ende des 12. Jhdts. Platon nur durch ihn ge-

kannt hat (Cousin a. a. 0. 51. 355. Haure'au
Hist, de la phil. scol. I 92. 432). Ed. princ. von

Aug. Iustinianus Paris 1520, dann von Meur-
siusLugd. Bat. 1617. Fabricius hinter Hippo-

lytus, Hamburg 1718. Mullach Fragm. phil. II

147, auf breiterer hsl. Grundlage von Wrobel
Lips. 1876. Weitere Ess. nennt Iw. Miiller

<Juaest. crit. de Ch. in Timaeum Plat, commentario

I—HI, Erlangen 1875—77. Bonnet Herm. XIV
158. Lexikalisches excerpiert Wrobel Z.f. d. Ost.

Gymn. XXVI 178. 258. Vgl. Fabricius Bibl.

lat. HI c. 7. TeMffel L.-G.s 407, 3. [Kroll.]

Chaldaia (XaJ.daTa, regelmassig ohne, aber

z. B. Ptol. V 20, 3. Steph. Byz. s. Xa).8awi

auch mit %c!>ga, seltener i\ XaXSaixij [z. B. Phil,

de migr. Abrah. 32. Steph. Byz. u. Hesych. s. v.]

oder im Anschluss an semitische Ausdrucksweise

[»/] yij XaXdaiwv [z. B. Phil, quis rer. div. her.

20; de Abrah. 14. 15. Act. apost. 7, 4. Suid.

s. 'AfSgadfi] . Chaldaea , assyrisch mat Kaldi,

hebraeisch eres Kasdlm , kassitisch vielleicht

kdrdunjasch [vgl. Artikel Babylonia Bd. II

S. 2709] d. h. Land der Chaldaioi) ist ein geo-

graphischer BegTiff, der naturgemass mit dem
Vordringen des semitischen Volksstammes der

Chaldaioi von Siiden nach NordeD an Umfang
immer mehr zunehmen musste. Ursprunglich

konnte als Land der Chaldaioi nur ein schmaler

Kustensaum am Nordwestrande des persischen

Meerbusens bezeichnet werden. Bei dem unauf-

haltsamen Vorwartsdrangen der hier heimischen

Nomaden wurde der Name bald fur die seit alters

herrschende semitische BevOlkerung Babj-loniens

cine Bezeichnung des ganzen Siidens und Siid-

westens ihres Landes, fiir die Assyrier im weiteren

Verlaufe eine solche fiir Gesamtbabylonien , das

Tiefland des Euphrat und Tigris von Hit und Sa-

mara nach Siiden. In dieser letzten Bedeutung ist

or zu den Levolkerungen Syriens uiid Ivleinasions

und von hier zu den Griechen und durch deren

Vermittlung zu den Eomern ubergegangen. Ch.

ist somit der geographischen Wissenschaft der

beiden klassischen VoTker von Hause aus Synonym
10 zu Babylonia und wird als solches bis in spate

Zeit gebraucht, so von Plin. V 90. Steph. Byz.

s. v. Ja, indem der alte Gegensatz zwischen

Norden und Siiden des mesopotamischen Zwei-

stromlandes den Griechen und KSmern nicht ge-

niigend zum Bewusstein kam, konnte man so weit

gehen, selbst Assyrien unter dem Namen Ch. mit

zu begreifen. So setzt Etym. M. 157, 52 Xa>.-

dala, Hesych. s. v. jj XaXSaitt^ ausdriicklich

gleich 'Aoavqla, und die namliche Anschauung
20 liegt zu Grunde, wenn bei Athen. XH 529f. 530b

XaXdai'xd und 'Aoovoia yQafijima als das namliche
erscheinen. Doch sprichi Winckler Untersu-

chungen zur altorientalischen Geschichte (Leipzig

1889) 64 mit Unrecht den Griechen und ROmern
jede Einsicht in die urspriingliche Verschiedenheit

der Begriffe Ch. und Babylonia ab. Die bessere

Erkenntnis der mit den ethnographischen Ver-

haltnissen des Ostens durch unmittelbare Berfih-

rung vertrautenhellenistischen Zeit hat den alteren

30 Sprachgebrauch nicht selten modificiert und cor-

rigiert. So ist nun den Geographen Ch. bald eine

einzelne Landschaft von Babylonia (z. B. Strab.

XVI 739. Ptol. V 20), bald ein von Babylonia zu

unterscheidendes Gebiet im aussersten Siiden Meso-

potamiens (z. B. Strab. a. a. 0. Oros. I 2, 20f. Iul.

Honor. 5f.). Ausserhalb der specifisch geographi-

schen Litteratur wird allerdings diese geschichtlich

richtigere Anschauung niemals die herrschende ge-

wesen sein. Dass sie aber auch hier — und zwar

40 nicht vereinzelt — bekann* war, lehrt das Zeugnis

einer so spaten Quelle wie Ammian. Marc. XXIII 6,

der Ch, ausdriicklich nur als eine Nachbarlandschaft

des Gebietes im Babylon bezeichnet (hie prope est

Clialdaeomm regio). Uber die von Ch. ausgegangene

Volkerbewegung und ihre wechselvolle Geschichte

s. den Artikel C h a 1 d a i o i Nr. 1 . [Baumstark.]

Chaldaicus lacus (Plin. VI 134, Chaldaici

lacus ebd. 130), Seen im. Miindungsgebiet des

Tigris, von diesem durchstrOmt, bevor er sich ins

50 Meer ergiesst-, vgl. auch S^rab. XV 728, wo indes

der Name nicht genannt isfc. Dagegen erwahnt

dieser p. 766 die Siimpfe unterhalb der Chaldaeer

(ra e/.tj ra xata xovg XaXdalovs), welche durch die

Uberschwemmung des Euphrat entstanden seien.

Cass. Dio LXVHI 28, 2 sagt, dass ganze Wasser

der Euphrat ergiesse sich in einen Sumpf und
vermische sich dann mit dem Tigris. Auch die

Tab. Peut. verzeiebnet pahides an der entspre-

chenden Stelle. Da der Tigris und der Choaspes

60 fifter ihren Laufgeanderthaben, sowirdesschwierig

sein, genau den Ort zu ermitteln, wo gerade die

von Plinius und Strabon gemeinten Seen und

Siimpfe zu suchen sind. Am besten entsprechen

die Siimpfe von Abu Kelam und von Samuda.

in der Nahe der jetzigen Vereinigungsstelle von

Euphrat und Tigris, sowie das Hor el-Azem, d. i.

das Uberschwemmungsgebiet der jetzigen Kerhah-

miindung. ["Weissbach.]
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XaASa'Cxa Xoyia, ein griechisches Gedicht in

Hexametern, von dem zahlreiche Fragmente bei

den Neuplatonikern und Psellos vorliegen. Seinen
Namen fuhrt es vielleicht wegen eines angeblichen
Zusammcnhangcs mit dem ,Chaldaeer' Iulianos

(s. d.), oder weil jeder Occultisinus chaldaeisch

genannt werden konnte. Das Gedicht selbst gab
sich jedenfalls als eine gdttliche Offenbarung; denn
es war das heilige Buch einer religiOsen Genossen-

schaft." Trotzdem enthalt es schr viel philoso- 10

phische Speculation, in der wir platonische Lehren
mit pythagoreisch-orphischen und stoischen durch-

setzt finden, wie schon einige Jahrhunderte frflher

bei den Pythagoreern des Alexander Polyhistor.

Stark benutzt ist der Timaios, nach dessen Vor-

bilde die Weltsch6pfung erzahlt wird. Jedoch
dienen alle theoretischen ErOrterungen im Grunde
nur dem praktischen Ziele der Secte : der Er-

losung der Menschenseele von der Siinde, der sie

durch den Eintritt in den KOrper anheimfallt, 20
und ihrer Wiedervereinigung mit ihrein Gott, von
dem sie selbst ein Teil ist. Dieses Ziel konnen
nur die Mitglieder der Secte erreichen (ov yaQ

vcp
1

EifiaQztjv ay£lt]v nljtrovai d-sovQyoi Kroll 59),

sowoh) durch sittliche Lebensfiihrung als auch be-

sonders durch einen Feuerkultus, der sich vom er-

habensten Mysticismus bis zu Feuerzauber und
GeisteibeschwOrungen versteigt. Gottliche Mittel-

wesen, gute und bCse Daemonen spielten unter

allerlei barocken Namen eine Eolle; in der Escha- 30
tologie finden wir Seelenwanderung, Freuden der

ErlOsten und Qualen der Schlechten. Fur die

(iyyeXoi u. a. scheint jiidischer Einfluss massgebend
gewesen zu sein. Christliches scheint zu fehlen,

jedoch bietet die beste Analogie zu unserem Ge-
dicht die christliche Gnosis. Da neuplatonische

Zrige mit Sicherheit nicht nachzuweisen sind und
der Syncretismus des Numenios viel Ahnliches
zeigt, da Porphyrios und vielleicht schon Plotinos

(ojiw&opaQtjs VI 9, 4, vgl. Kroll 60) das Ge-40
dicht kennen, so wird seine Entstehung um 200 n.

Chr. anzusetzen sein; dazu passt auch die religiose

Stimmung, die das Gauze beherrscht. Der Feuer-
kultus und die nach Art orientalischer Naturgott-

heiten phantastisch ausgestattete Hekate scheinen

nach dem Orient zu weisen. W. Kroll De oraculis

Chaldaicis, Breslau 1894 und Eh. Mus. L 636ff.

[Kroll.]

Chaldaioi. 1) Chaldaioi (*Kasdu, hebraeisch

Kflijasdim, kassitisch [? vgl. Artikel Chaldaia] 50
Kardu, assyrisch-babylonisch vermOge eines dem
Babylonischen eigentiimlichen Lautftberganges von
s vor Dentalen in I Kaldu und entsprechend grie-

chisch XaXSaToi, lateinisch Chaldaei, nach einem
auf die mosa'ische Volkertafel, Genes. 10, 24, ge-

griindeten Autoschediasma des Joseph, ant. Iud.

I 144 ursprunglich 'Ao<pa;aSaioi genannt), ein in

historischer Zeit im Miindungsgebiete des Euphrat
und Tigris und an der Nordwestkiiste des per-

sischen Meerbusens heimisehes, aber in einer stan- 60
digen gewaltsamen Vorwartsbewegung gegen Nor-

den begriffenes Volk, das nach Jahrhunderte
dauernden Kampfen mit Assyrien vorubergehend
die Vorherrschaft in Vorderasien besass.

I. Ethnographischer Charakter, Ur-
h e i m a t , W a n d e r u n g. Dass die Ch. der semi-

tischen VOlkerfamilie angehorten, hat als aus-

gemacht zu gelten. Wenn Genesis 22, 20ff., an

einer Stelle, welche dem sog. jahvistischen Ge-
schichtswerke— naherwahrscheinlichderjiingeren
Bearbeitung desselben (J2 ; vgl. Artikel Baby-
lon Bd. II S. 2668) — angehOrt, der chaldae-

isclie Eponyuios K{lt)es&d(h) als Sohn Nachora
und Neffe Abrahams erscheint, so beweist dies,

dass die Israelite)! in den mit Macht vordringen-

den Nomadenstammen Siidbabyloniens ihre Sprach-
und Stammesverwandten erkennen mussten. Auch
die chaldaeischen Eigennamen erweisen sich durch-

weg als gut semitisch, wobei allerdings die viel-

fach vollstandige 0bereinstimmung der Namens-
bildung mit der assyrisch-babylonischen wenig-
stens zum Teile auf assyrisch-babylonischer Be-
einfiussung beruhen wird. Folge dieser Beein-
flussung wird es ferner sein. wenn wir vom
8. bis 6. Jhdt. Ch. und Altbahylonier duTchaus
die gleiche Sprache reden, durchaus die gleichen

Gotter verehren sehen. Aber die Thatsache einer

so weit gehenden Beeinflussung selbst wiire un-

denkbar, hatten die siegreichen WiistensOhne des

Siidens einer ganz anderen Rasse angehSrt als

die von ihnen iiberwundene semitische BevClke-

rung des Kulturlandes im Norden. Eine Durch-
setzung der Ch. mit unsemitischen (kassitischen?

s. II und Winckler Geschichte Babyloniens und
Assyriens [Leipzig 1892] 112) BevOlkerungsele-

menten Siidbabyloniens wild zwar immerhin mit
einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden
diirfen, kann aber nicht von wesentlicher Bedeu-
tung gewesen sein. VOllig bei Seite zu lassen

sind dagegen wie die antiken Erklarungen des

Namens Ch. (z. B. bei Phil, quis rer. div. her. 20.

Eustath. ad Dionys. perieg. 767) die von den
Alten beliebten falschen Identificationen der ba-

bylonischen mit den pontisch-armenischen Ch. (s.

Nr. 2) und dieser mit den persischen Krj<pfjvE;

(vgl. Eustath. a. a. O.), beziehungsweise die wahr-

scheinlich auf Hellanikos (vgl. Steph. Byz. s. XaX-
SaToi) zuriickgehenden Fabeleien von einer Ver-

bindung des Kepheus mit den Ch. und mit Ba-
bylon.

Schwieriger als die Frage nach ihrem ethno-

graphischen Charakter ist diejenige nach Zeit

und Eichtung der Einwanderung der Ch. in die-

jenigen Landstriche, welche in der Zeit ihrer

Kampfe mit Assyrien als der Mittelpunkt ihrer

Macht erscheinen. Diirfte es als erwiesen be-

trachtet werden, dass die Semiten von Nordosten

her nach Vorderasien eingedrungen seien (s. hier-

iiber Artikel Babylonia III), so kflnnte man
sich versucht fiihlen, in den Ch. die erste, in

den Akkadiern Babyloniens und den Assyrern
erst die zweite, bezw. dritte Etappe dieser Ein-

wanderung, soweit sie das Stromgebiet des Eu-
phrat und Tigris betrifft, zu sehen. Die Ch.
mussten alsdann bereits im 5. Jahrtausend v. Chr.,

wo nicht noch friiher, die Kiistengegenden am per-

sischen Meerbusen erreicht haben. und ihr Vor-

dringen nach Norden in historischer Zeit wiirde

einem nach einer langen Epoche stabiler Euhe
eintretenden Eiickschlage gegen die urspriingliche

Eichtung ihrer Wanderung gleich kommen. Weit
naher liegt es aber doch wohl, raumlich wie zeit-

lich das Eindringen der Ch. in das siidliche und
das bald nach der Mitte des 2. Jahrtausends fur

Assj'rien bedenklich werdende Vordringen ara-

maeischer Stfimme (keilinschriftl. Aramu, Arumu,
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griech. 'Aqcliuuoi Strab. I 42. XIII 627. XVI
784f. Joseph, ant. Iud. I 144, 'Agtfioi Strab.
XVI 750. 784f. nach Poseidonios , 'AgiftaToi Steal).

XVI 785, 'Aepevioi Strab. I 42; vgl. Artikel
Aramaioi), der Vorfahren dcr spateren Syrer,
gegen das mittlere und nordliche Mesopotamien
als Parallelerscheinungen zu betrachten. Dabei
kann noch dahingestellt bleiben, ob etwa bei
einem Einbruch der Semiten Ton Norden her die

einzelnen Landschaft, auch in den Titeln kassi-
tischer Beherrscher Babylons selbst findet — ein
Aequivalent fur assyrisches mat kaldi ist, Babv-
lonien also schon urn die Mitte des 2. Jahrtau-
sends eeradezu als ein .Land der Ch.' bezeichnet
werden konnte (s. hieriiber die Artikel Baby-
lonia II und Chaldaia und vgl. die Inschrift
des kassitischen Konigs Karaindasch X. B. Ill

1, 152f.). Als dann die Herrschaft der Kassiten
spateren aramaeischen und chaldaeischen Stamme 10 fiber Babylon zusammenbracb , scheint ein Teil
zusammen mit den arabischen stidwestlich in die
arabische Wuste gedrangt wurden and nunmehr
wieder nach den fruchtbaren Gefilden des Nord-
ostens zu streben begannen, oder ob doch vielmehr
die getneinsame Urheimat der Semiten im Suden
zu suchen und in der aramaeisch-chaldaeischen
Invasion nur die Wiederholung derselben siid-

nordlichcn Volkerwanderung zu sehen ist, welche
schon die Vorfahren der Assyrier und der semi-

derselben bei den Ch. in dem von nun ab immer
wieder als das eigentliche Stammland der letz-
teren erscheinenden ,Seelande' (mat tamdi) Auf-
nahme gefunden, sich mit ihnen verschmolzen
und den Anstoss zur Griindung eines vom baby-
lonischen Norden unabhiingigen eigentlichen Bei-
ches gegeben zu haben. Drei ,K0nige' dieses
Eeiches bestiegen sogar kurz vor dem Ende des
2. Jahrtausends auch den altehrwurdigen Thron

tischen Babylonier nach ihren "Wohnsitzen im 20 Babylons (Babylon. Chronik 1 A V 1
Zweistromlande geffihrt hatte. Im einen wie im
anderen Falle waren die Ch. urspriinglich ein
Nomadenvolk der arabischen Halbinsel, das, durch
eine unbekannte Volkerbewegung im Inneren der-

selben gemeinsam mit den Aramaeern aus seinen
bisherigen Sitzen herausgeworfen und langsam
nach Norden geschoben, dem Westrande des per-
sischen Meerbusens entlang gegen das mesopo-
tamische Tiefland vordringt, wahrend seine ara- o „ ^ .^, mo,v,r
niaeischen Bruderstamme, weiter westlich durch 30 teren II 43f. = K. B. IIlT, i86L)7 "in den zwei

. . _ -10. Ba-
bylon. Kfinigsliste A III = K. B. II 282ff. 287).
Doch scheinen diese, ihrenNamennach zu schliessen,
noch eher kassitischer als chaldaeischer Abstam-
mung gewesen zu sein. Vermutlich wenig spater
— genau vermogen wir den Zeitpunkt nicht an-
zugeben — gab aber dasselbe Eeich des Seelandes
Babylon auch schon seinen ersten zweifellos chal-
daeischen Beherrscher in Irba-Marduk, dem Ahnen
des grossen Merodach-Baladan (Inschrift des letz-

die syrische Wiiste wandcrnd, sich dem Saunie
desselben mehr im Norden nahern, Sehr wohl
stimmt zu einer solchen Auffassung, dass an der
angezogenen Genesisstelle die Ch. als nachste
Verwandte der Ausiten im Hauran ('us. Avowai
LXX; vgl. Avains LXX. Hiob. 1, 1 und Wet z-

stein bei Delitzch Das Buch Jobs [Leipzig 1864]
576ff. Hitzig Das Buch Hiob iibersetzt und aus-
gelegt [Leipzig und Heidelberg 1874] XVIf.) und

nachsten Jahrhunderten milssen immer neue Horden
von Ch. unaufhaltsam von Suden her vorgedrungen
sein. Bald zelteten Ch. sogar nOrdlich iiber Ba-
bylon hinaus bis an die assyrische Grenze. Als
nomadisierende Hirten Oder Ackerbauer occu-
pierten die unruhigen Eindringlinge die Weide-
platze und Kornfelder des flachen Landes und
drangten zunachst die altbabylonische BevClke-
rang in die grossen, noch aus sumerischer Zeit

anderer halb arabischer, halb aramaeischer Stamme 40 stammenden Stadte zuriick. Auch das Bild auf
der syrischen Wuste und des rechten Euphrat
ufers (Ch»z6, keilinschriftl. Hazu. und Buz, keil-

inschriftl. Bazu; vgl. Fr. Belitzsch Wo lag
das Paradies? Leipzig 1881, 307. Zeitschr. f.

Keilschriftforschnpg II 93ff.) erscheinen.

II. Altbabylonische Zeit. Der erste .Konig
des Chaldaeerlandes' findet sich bereits in dem
uralten, wenn auch vielleicht nicht mit Becht
auf die Bibliothek Sargons I. von Agane (s. Ar-

ihren Beuteziigen bis nach dem Hauran hiniiber
strcifender rauberischer Ch., obwohl es uns erst
weit spater im biblischen Buche Hiob i , 17
entgegentritt , mag immerhin bereits fur diese
Zeit zutreffen. Indessen begannen aber auch
einzelne Stamme der Ch. zu festerer Sesshaftig-
keit iiberzugehen. Zwischen den alten babylo-
nischen Eeichsstiidten bildeten sich, in der Folge-
zeit wenigstens teilweise wohl mit dem Namcn

tikel Babylonia III) zuriickgefuhrten astrolo- 50 ihrer Griinder bezeichnete, chaldaeische Fursten-
gischen Werke (s. Artikel Astrologie Bd. II
S. 1806). Moglicherweise stehen wir in dieser
Erwahnung der letzten, halbverschollenen Spur
eines Versuches gegeniiber, den die Ch. mehrere
Jahrhunderte vor ihrer dauernden Ansiedlung in
Sudbabylonien machten, hier festen Fuss zu fassen.
Eine wirklich bedeutsame Stellung haben sie aber,
wie es scheint, fur Babylonien erst in der Zeit
gewonnen, in welcher das Land unter der Fremd-

tiimer (bitciti, wortlich ,H$user') mit neuen be-
festigten Hauptorten. So wurden etwa in den
ersten Jahrzehnten des 9. Jhdts. Bit-Dakuri im
Norden und Bit-'Amvkkdni im Suden von Ba-
bylon gegrundet. Nicht viel spater erstarkte durch
eine ahnliche Staatenbildung, Bit-Jakin im See-
lande, auch dieser alte Herd chaldaeischer Be-
wegung neuerdings. Anlasslich seines 879 er-
rungenen Sieges iiber die verbiindeten Babylonier

herrschaft der Kassiten {Kasclisehu der Inschriften, 60 und Chattu (Chittiter
i erkcnnt dann selbst der

Kicotoi der Griechen, s. die Artikel Babylonia
III und Kissioi) stand. Allerdings muss in

dieser Zeit ihre Bedeutung auch bald eine kaum
zu (iberschatzende geworden sein, wenn wirklich
das seit derselben in den Inschriften der assy-
rischen KBnige als Gesamtname fur Babylonien
tiblich gebliebene Kardunjasch — das sich, wenn
gleich hier wahrscheinlich nur als Name einer

assyrische Konig Aschschurnasirpal, indem er
kardunjasch und (mat/ kaldu als Synonvma neben-
einander stellt, das alte babylonischie und das
neue chaldaeische Bevolkerungselement seines sfid-

lichen Nachbarlandes als gleichbedeutende Fac-
toren an (Annaleninschrift III 23f. — K. B. I
98f.j. Sein Nachfolger Salmanassar II. hatte bei
seinem Eingreifen in babylonische Thronstreitig-
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keiten 851/50 erstmals Veranlassung, mit den

Ch. ernsthaft abzurechnen. Adinu, der Furst von
Bit-Dakuri, wurde mit der Waffe in der Hand
zur Zahlung von Tribut gezwungen. Muschallim-
Marduk von Blt-Antukkdal und Jakin, der Ee-
staurator des Seelandes, hielten es fur geraten,

freiwillig Geschenke zu bringen (Annaleninschr.

83f. Inschr. von Balawat VI 4—8. Synchron.
Gesch. IV llf. = K. B. I 188f. 136ff. Anmk.
-
202f.). Salmanassars Sohn Schamschi-Eamman III.

begegnete den Ch. zum erstenmale als Bundesge-
nossen des babylonischen Konigs Marduk-balatsu-

ikbi wahrend eines gegen diesen gefiihrten Krieges

(Steleninschr. IV 37ff. - K. B. 1 186f.) und
scheint schon am Ende dieses nicht zunachst

gegen sie unternommenen Feldzuges von ihren

Fursten Tribut empfangen zu haben (Synchron.

Gesch. IV llf. = K. B. I 202f.). Gleicnwohl
musste er noch 813, ein Jahr vor seinem Tode,
aufs neue gegen sie zu Felde Ziehen (Verwal-
tungsliste I = K. B. I 208f.). Erneuerte TJn-

ruhen in Babylonien, gewiss wesentlich ein Werk
der Ch., begleiteten im folgenden Jahre den Thron-
wechsel in Assyrien und machten ein sofortiges

Einschreiten seitens des Nordreiches notwendig
(Verwaltungsinschrift a. a. O,). Auch im wei-

teren Verlaufe seiner Eegierung musste der neue
assyrische Konig Eamman-nirari noch mehrfach
mit den Ch. kampfen, so 803 im Se^lande, 796 und
785 weiter nOrdlich in Babylonien (Verwaltungs-
inschrift a. a. O.). Doch miissen seine schliess-

lichen Erfolge .bedeutend gewesen sein. Samt-
liche Fursten der Ch. verpfiichteten sich fvir alle

Zukunft zu Tributzahlung an Assyrien (Stein-

platteninschr. I Eawl. 35 nr. 1. 22ff. = K. B.

I 192f.). Officiell gait eine neue Aera fried-

lichen Nebeneinanderlebens des chaldaeisch-baby-

lonischen Siidens und des assyrischen Nordens als

angebrochen (Synchron. Gesch. IV 20f. = K. B.

I 2021'.). Die alternde babylonische Monarchie
war zu schwach gewesen, das Eindringen der Ch.
zu verhindern. Die jiingere assyrische Gross-

macht hatte wenigstens weiterer Begehrlichkeit
derselben vorlaufig einen Eiegel vorgeschoben.

III. AssyrischeZeit. Ein weiteres Erstarken
der chaldaeischen Macht ging natiirlich mit dem
zeitweiligen Verfalle der assyrischen miter den
Nachfolgern Eamman-niraris III. Hand in Hand.
Bislier noch nomadisierende Stamme scheinen zur

Sesshaftigkeit ubergegangen zu sein. Neben die

alten Bitati traten nicht wenig neue, so Bit- Adini,

Bit-Schildni, Bit- Scha'alli, BU-Sdla. Sogar in

die noch den Altbabyloniern gebliebenen grossen

Beichsstadte drangen jetzt die Ch. ein. Am Ende
des 8. Jhdts. fanden sich chaldaeische BevSlke-

rungen in Urnk, Nippur, Kisch, Kutha und Sippar

(Prismainschrift Sanheribs I 37f. = K. B. II 84f.).

Die Stiirkung ihrer Macht und Bedeutung im
allgemeinen hatte bald auch das Erwachen cen-

tralistischer oder doch foderalistischer Bestre-

bungen unter den Ch. zur Folge. So heisst nun
wohl der Beherrscher von Bit-Jakin geradezu
.KOnig der Ch.' (z. B. Cylinderinschr. Sargons 18.

Grosse Prunkinschr. Sargons 122 = K. B. II 42f.

68f.), oder die iibrigen Staaten mit Ausschluss
von Bit-Jakin erscheinen als ,Land der Ch.' zu

einer hoheren Einlieit zusammengefasst (z. B.

grosse Prunkinschr. Sargons 21f. = K. B. II 54f.).

I^uly-WiBsowa III

Die gewaltigste Garung kam aber endlich unter
die Massen der Ch. dadurch, dass 732 das macht-
lose altbabylonische ScheinkOnigtum endgtiltig er-

losch. Die Schaffung eines neuen babylonischen
Eeiches uuter einer chaldaeiselien Dyiiastie, das
die Erbschaft des zu Grabe gegangenen alten

antreten sollte, blieb seitdem das Ziel, das alle

Fursten und Stamme der Ch. unverruckt im Auge
behielten. Die Konige von Elam, die arabischen

10 Beduinenstamme der westlichen Nachbarschaft,
die Aramaeer Mittel- und Nordmesopotamiens und
die vermutlich ihnen stammverwandten Stitu-Tio-

maden waren ibre standigen Bundesgenossen bei

dem unermiidlichen Eingen um die Verwirkli-

chung dieses Zieles. Selbst umfassendere vorder-

asiatische Coalitionen gegen Assyrien suehten rilh-

rige Chaldaeerfursten zu stande zu bringen. So
wurde nach dem Zeugnis des erzahlenden Nach-
trages zum Propheten Jesaja 39, 1 und nach Ale-

20 sandros Polyhistor bei Joseph, ant. Iud. einmal
der Versuch gemacht, sogar das feme Eonigreich
Juda fiif eine solche zu gewinnen, und bei einer

anderen Gelegenheit sehen wir die Ch. ausser

mit dem Konig von Elam mit Ancan, Persien

und anderen Landern Irans im Bunde (Prisma-

inschr. Sanheribs V 31ff. = K. B. II 106ff.).

Assyrien seinerseits verfolgte, nachdem es unter

(Phul-) Tiglathpilesar III. (IIcoQog) neu erstarkt

war, die fruhere, auf moglichste Demutigung der

30 Ch. gerichtete Politik mit noch grOsserer Scharfe.

Das seit alters best bewahrte Mittel assyrischer

Eroberungspolitik wurde jetzt gegen die ruhe-

losen Friedensstorer in Anwendung gebracht, die

Deportation. Ganze Stamme wurden weggefuhrt,
nach Assyrien oder fast noch haufiger nach den
nordlichsten Provinzen, besonders dem L&n&eKmn-
mueh (Kofiftaytjvt}), (lessen selbst vielfach rebel-

lische Bevolkerung dann teilweise im Suden zwi-

schen Babyloniern und iibrig gelassenen Ch. an-

40 gesiedelt wurde.

Ob Tiglathpilesar III. bereits, als er 745 un-

rnittelbar nach seinem Kegierungsantritt die ara-

maeischen Stamme zwischen Euphrat und Tigris

der babylonischen Nordgrenze entlang zuchtigte,

mit den Ch. in feindliche Beruhrung trat, bleibt

fraglich. Ein grosser Chaldaeerkrieg entbrannte

dagegen 731—728 sofort nach dem Ende des

letzten altbabylonischen Konigs. Mit machtiger

Faust vereitelte Tiglathpilesar den ersten Ver-

50 such einer chaldaeischen Eeichsgrundung. Ein
rascher Siegeszug fuhrte ihn durch die Gross-

stadte Babyloniens (Thontafelinschr. A llff. =
K. B. II 13f.). Dann wurde Nabu-uschabschi,
Furst von Bit-Sehilani niedergeworfen und nach
Eroberung seiner Hauptstadt Sarrabanu vor den
Thoren derselben Errausam hingerichtet (Platten-

inschr. 8ff. Thontafelinschr. A 15—19 = K. B.

II 4f. 12f.) , Zaqiru von Bit- Scha'alli, der ein

friiher mit Assyrien getroffenes Abkommen ge-

60 brochen hatte. geschlagen und samt einem grossen

Teile seiner Unterthanen deportiert (Thontafel-

inschr. A 19—23 = K. B. II 14f.). Die beiden

rasch eroberten Lander wurden assyrische Pro-

vinzen (ebd. 23 = K. B. II 14f.). Langeren Wider-

stand leistete Ukinzer (XivEqgos) von Bit-Amuk-
h'mi, der sich -zum Konig von Babylon aufge-

worfen hatte und nun seine feste Stadt Sapea
gegen die belagernden Assyrer erfolgreich ver-
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teidigte (Niiheres s. unter Chin zeros). Als aber
endlich auch seine Feste flel, hielten es selbst
die hartniickigsten chaldaeischen Widersacher As-
synens wie Balasu von Bit-Dakuri und Merodach-
Baladan von Bit-Iakin ftir das klugste, sich zu
unterwcrfcn und dem Sieger Tribut zu entrichten
(Thontafelinschr. A 3, 26ff. = K. B. II 1 if. Hf.j
Tiglathpilesar setzte sich die altehrwfirdige Krone
von Babylon aufs Haupt und hat als Trager der-
selben, wie nach seinem bald erfolgenden Tode
sem Nachfolger (Ululai-) Salmanassar 17. ('Rm .

kotos) — es scheint, ohne erheblichon Schwierig-
keiten zu begegnen — auch fiber die Ch. die
Oberherrschaft ausgeiibt.

Erst im J. 721 gab der Tod Salmanassars das
Signal zu einer machtigen chaldaeischen Reaction.
Wahrend in Asayrien Sargon den Thron bestieg,
bemachtigte sich, den Versuch Ukinzers wieder
aufnehmend, Merodach-Baladan von Bit-Iakin der
Herrschaft fiber Babylon. Gliicklicher als sein
Vorganger, vermochte er sie voile zwClf Jahre zu
behaupten, und als 710 Sargon es endlich unter-
nahm, das Eeich Tiglathpilesars III. in seiner
vollen Ausdehnung nach Siiden wiederherzustellen
entzundete er einen an Dauer und Erbitterung
alle fruneren weit fiberragenden chaldaeisch-assy-
rischen Krieg. Scheinbar unterbrochen durch
wemge Jahre volliger Unterwerfung Jer Ch. (grosse
Prunkinschr. Sargons 21f. = K. B. II 54f.), denen
noch einmal eine kurze Herrschaft Merodach-Bala-
dans in Babylon folgte, wurde dieser erst 694 durch
den nachsten assyrischen Herrscher Sanherib zu
Ende gefuhrt (Naheres s. unter M e r o d a c h - B a 1 a -

dan). Merodach-Baladan hatte bereits vor der
letzten Entscheidung sein Stammland aufgegeben
und jenseits des persischen Meerbusens unter ela-
mitischero Schutze eine neue Heimat gesucht.
heme Getreuesten hatten ihn begleitet. Nunmehr
versuchte auch die iibrige Bevolkerung von JBtt-
lakm seinem Beispiele zu folgen. Aber Sanherib
iuhrte sie rmt Gewalt aus ihrer Zufluchtsstatte
auf elamitischem Gebiete zuriick und liess sie nach
dem Norden deportieren.

Die Macht des ,Seelandes' war so gebrochen
nicht diejemge der Ch. fiberhaupt. Ihr Ffihrer
wurde jetzt ein Mann nichtfurstlicher Abstam-
mung aus dem bisher wenig hervorgetretenen
Sumpfgebiete am rechten Ufer des Euphrat. Schu-
zub wie ihn die assyrischen

, oder Muschezib-
Marduk, wie ihn die babylonischen Inschriften
nennen (Mta^aiftogSanog). Nachdem zwei Schein-
komge unter assyrischer und einer unter elaroi-
tischer Oberhoheit kurze Zeit denselben einge-
nommen hatten, gelang es ihm 692, sich des baby-
lonischen Thrones zu bemachtigen (Naheres s. unter
Belibos, Isengebalos, Mesesimordakos)
Aber schon nach zwei oder drei Jahren erfolsrte
sem Sturz der die vollige Zerstorung Babylons
durch Sanherib nach sich zog (s. Artikel Baby-
lon Bd IIS 2673). Aber selbst die unerhorte Mass-
regel der Vertilgung des fur ganz Mesopotamia]
heihgen Babylon vora Erdboden war nicht von
dauernder Wirkung auf die Ch. Als 681 San-
herib durch Morderhand fiel, erhoben sie sich so-
gleich wieder. tber drei Jahrzehnte hindurch
hatten der neue assyrische Konig Aschschurliaddon
una sen: Sohn Aschschurbanipal nun wieder bei den
verschiedensten Anlassen mit ihnen zu thun. Schon
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kurz nach seiner Thronbesteigung musste der
erstere den Sohn Merodach-Baladans Nabu-ziru-
kimsch-lischir zurfickschlagen, der den assyrischen
btatthalter m Ur bedrangte (Prismainschr. B II
1-26 = K. B. II 142f.). Er wurd^ anf elami-
toches Gebiet gedrangt, wo er den Tod fand
(Babylon. Chronik B III 39ff. = K B II 282f

)

Sein Bruder Na'id-Marduk unterwarf sich frei-
wilhg und wurde als tributpflichtiger Vasall Assy-

10 nens derNachfolger desToten in der Herrschaft fiber
tht-Iakm (Inschr. d. PrisraenA und G II 32—41 =
£:_B -

n l%8i-)- Aber ^s Aschschurhaddon 678 oder
577 mit dem Wiederaufbau von Babylon begann
musste sofort die Neugrimdung auch wieder gegen
die Ch. verteidigt werden. Diesmal ging die Un-
rahe von Bit-Dakuri aus, dessen Fiirst Schamasch-
ibm geschlagen, gefangen genommen und durch
den zuverlassigeren Nabu-sallim ersetzt wurde
(Inschr. der Prismen A und G II 42—54 des

20 Prismas B III 19-27 = K. B. II 128ff 146f)
Vollstandige Euhe trat gleichwohl nicht ein
Namenthch gab in der Folgezeit der Bruderkrieg
zwischen Aschschurbanipal von Assyrien und Scha
maschschumukin von Babylon (cr. 652—648 s
Artikel B a bylonBd. II S. 2674 und Samniug'esj
den Ch. erwunschte Gelegenheit, als Bundesge-
nossen des Letzteren gegen die assyrischen Erb-
fernde zu kiimpfen (Annaleninschr. Aschschurbani-

*n g& U\
97

/' = K
-
B

"
n 184f-)- Sie setzten ihren

SO Widerstand auch noch nach dem Untergange Scha-
maschschumukins fort, mussen aber jetzt noch
emmal gi-findlich geschlagen worden sein (ebd
IV 97-103 = K. B. II 194f.). Ihr Hauptffihrer
in dieser Zeit, Nabu-belschumS, der Enkel Mero-
dach-Baladans, rettete sich nach Elam, gab sich
aber dort, als Assyrien nach einem siegreichen
Knege gegen die Elainiter seine Auslieferung ver-
langte, selbst den Tod (ebd. VII 16—49 = K. B.
II 210ff.). Aschschurbanipal herrschte nun 22 Jahre

40 unter dem Namen Kandalanu (Kivt,i.d6avog y«l
Schrader Kineladan und^Asurbanipal, Ztschr
f. Keilschriftforsch. II 222ff.) unbestritten iiber
das wieder in Personalunion mit Assyrien ver-
eimgte Babylonien (s. Artikel Kineladan os)
Seme Statthalter geboten auch fiber die Ch (An-
naleninschr. IV 104 = K. B. Ill 194ff.). Aber es
war das letztemal, dass diese von Assyrien be-
zwungen schienen.

IV. Neubabylonische Zeit. Im J. 625 hat
50 die assyrische Herrschaft iiber die sudliche Hiilfte

der Tiefebene des Euphra* und Tigris fiir inimer
ihr Ende erreicht. Das war nicht so sehr das
Werk der Ch.

, als dasjenige des medischen An-
sturmes, der dem chaldaeisch-babylonischen Suden
Luft schafFte, indem er die assyrische Macht im
Nordosten beschaftigte, bald in ihren Grundfesten
erschiitterte und endlich stiirzte. Dass hierbei
von vornherein ein Einverstandnis zwischen den
Ch. und Medien oder gar ein eigentliches Biind-

60 ms bestand, ist mindestens bis jetzt noch nicht
erwiesen. Zwar die gesamte jungere griechische
Histonographie behauptete es. So lassen die Be-
richte des Agatharchides bei Diod. II 24 28
Bion und Alexandros Polyhistor bei Agath II ^
Nikolaos von Damaskos frg. 9 (bei Mflller au^
den Exc. de insid.) und Abvdenos bei Eusel.
chron.I 37 ed. Schoene bezw. Sync, bei alien
V ariationen des Einzelnen im wesentlichen tiber-
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einstimmend den Fall Assyriens durch eine Coali-

tion der Ch. und der Meder herbeigefuhrt werden,

bei der im Grunde die letzteren das Werkzeug
chaldaeischer Schlauheit gewesen waren. Aber
das alles fnsst anf der durchaus unznverlassigen

Darstellung des Ktesias oder der aus dieser zu-

rechtgemodelten des Duris oder auf beiden (vgl.

Athen. 528e—529 d. Marquardt Die Assyriaka

des Ktesias, Philol. Supplbd. VI 550ff.). Der

Eeichsstadten Babyloniens entwickelten. Als ini-

merhin schatzenswerter Ersatz fiir weitere ein-

heimische Monumentalquellen mussen hebraeische

Litteraturdenkmaler, II K8. 23. 24. II Chron. 22,

die historischen Nachtrage des Jeremiasbuches

37—43. 50 und die zeitgenOssischen Propheten

Habaquq, Jeremia, Ezeehiel, Ps.-Jesaja und einige

Anonymi im ersten Teile des Jesajabuches, ferner

eine agyptische Inschriftstele (s. Wiedemann
glaubwtirdigere Herodotos deutet I 107 mit den 10 Ztschr. f. agypt. Sprache u. Altertumskunde XVII
Worten (MfjSoi) xovg 'Aoovpiovg vjto^siQovg sjioi-tj-

oavxo mkrjv rrjg Bafivktovirjg fioiQtjg eher darauf

hin, dass die Meder, weit entfernt mit den Ch.

verbundet zu sein, an ihnen eine Schranke ihrer

von Hause aus auf Unterwerfung des gesamten
assyrischen Reichsgebietes gerichteten Eroberungs-

politik fanden. Das weitaus Natiirlichste ist es

in der That, dass der chaldaeische Stammesfiirst

Nabopalassar, die assyrisch-medischen Wirren des

2ff. Schrader ebd. XVITI 45fT.), die Bruchstiicke

des Berosos bei Joseph, ant. Iud. und c. Apion.

bezw. mittelbar bei Euseb. chron. I 43—53 und
Sync, sowie des Abydenos bei Euseh. chron. I 37

—43; pr. ev. IX 41, endlich der erwahnte ptole-

maeische Kanon eintreten. Die hochste Vorsicht

ist dagegen den Nachrichten des Herodotos iiber

Nitokris und Labynetos (s. d.) und den hebraei-

schen, beziehungsweise aramaeischen Flngschrif-

Nordens king beniitzend , ohne nennenswerten 20 ten des biblischen Danielbuches gegeniiber erfor-

Kampfmit Assyrien wieder einmal eine chaldaeische derlich.

Herrschaft in Babylon etablierte und Medien, un
mittelbar nach dem assyrischen Kriege doch selbst

erschOpft, die neue Reichsgiiindung, die sehr wenig

seinen Planen entspreehen niochte, eben als fertige

Thatsache bis auf weiteres hinnehmen musste. Der
Zug des Kyros gegen Babylon erscheint dann nur

als die consequente Durchfuhrung des von Medien
mit dem siegreichen Kampfe gegen Assyrien be

In ihrer ausseren wie in ihrer inneren Politik

traten die chaldaeischen Herrscher mit unverkenn-

barer Absichtlichkeit als die Nachfolger der grossen

Fiirsten des fernsten babylonischen Altertums auf.

Nach aussen war es vor allem Nabopalassars Sohn
Nebukadnezar II., der bereits zu Lebzeiten seines

Vaters und noch weit mehr als KiSnig 604—562
durch gliiekliche Feldziige, deren einer ihn bis in

gonnenen, aber nicht zu Ende gefuhrten Werkes30das Innere Agyptens fiihrte, den chaldaeischen

der Ersetzung der semitischen Vorherrschaft in

Vorderasien durch eine iranische, das sog. neu-

babylonische Reich als eine vorubergehende und
verhaltnismassig wirkungslose Episode, wesentlich

nicht verschieden von den friihern vorubergehen-

den Chaldaerherrschaften in Babylon, wie diese

als ein blosser Versuch die chaldaeischen An-
spruche auf das Erbe des altbab}rlonischen Reiches

sur Geltung zu bringen, jetzt gegeniiber iranischen

Namen gefiirchtet machte. Nach Norden und
Osteii war allerdings angesichts der medischen

Grossmacht nichts zu erreichen. Um so schwerer

hatte der Westen unter den chaldaeischen Erobe-

rungsziigen zu leiden, um so schwerer auch des-

halb, weil hier die Ch. mit unerbittlicher Strenge

auch das einst von Assyrien ihnen gegeniiber ver-

suchte Mittel der Deportation ganzer BevOlke-

rungen in Anwendung brachten. Jedermann kenut

wie friiher gegeniiber assyrischen Concurrenzan- 40 das Beispiel Judas. In der That gelang es Nebu
kadnezar II. durch die Eroberung Syriens noch

einmal — zum letztenmal bis auf die Zeit des

Islam — einen grossen Teil Vorderasiens unter

einheitlicher semitischer Herrschaft zu vereinigen

und, wenn wir nur von dem Namen Labynetos

absehen, ist es keineswegs unwahrscheinlich, was
Herodot. I 74 berichtet, dass die Ch. jetzt mit

Kilikien imBunde (vgl. hiezu den von Jensen an-

getretenen Beweis kilikischen Ursprunges der sog.

spruchen.

Wann und auf welche Weise Nabopalassar den
Handstreich unternahm, der diesen immerhin fiir

rund acht Jahrzehnte in gewissen Grenzen von
Erfolg begleiteten Versuch ereffnete, bleibt im
Dunkel. Der sog. ptolemaeische Kanon bei Sync,

rechnet seine Regierung in Babylon vom J. 625
an. Damit kann es seine Richtigkeit haben.

Ebensowohl kann aber auch eine erst etwas spater

«rfolgte Thronbesteigung in legitimistischer Ten- 50 chititischen Inschriften ZDMG XLVIII 235—352,

denz auf dieses Jahr zurflckdatiert worden sein

um das babylonische KSnigtum Nabopalassars un-

mittelbar an dasjenige Kandalanus (Aschschurba-

nipal) anzukniipfen. Nicht einmal, aus welchem
der alten chaldaeischen bitati die mit Nabopa-
lassar auf den babylonischen Thron kommende
Familie stammte, vermfigen wir anzugeben, ebenso-

weuig, ob griechische SageD einen Kern historischer

Wahrheit enthalten, die Nabopalassar ursprung

429—485) als Schiedsrichter sogar zwischen Medien

und Lydien auftraten. Im Inneren wurde gleich-

zeitig eifrigst an der VerschOnerung der Stadte,

ihrer Befestigung gegen feindliche Einfalle, dem
Schmuck alter Heiligtumer und der Restauration

des babylonischen Canalnetzes gearbeitet, traditio-

nellen Aufgaben aller machtvollen Beherrscher

Babyloniens. Insbesondere scheint die umfas-

sendste Fiirsorge fur alle geheiligten Kultstatten

lich als Feldherrn in assyrischen Diensten stehen 60 der Vorzeit das Ziel verfolgt zu haben , einen

lassen.

Wie fiber die Anfange, sind wir auch fiber

die weitere Geschichte des neubabylonischen Reiches

noch durftig unterrichtet. Die bisher zu Tage
getretenen Inschriften seiner Herrscher berichten

so gut als ausschliesslieh nur von der grossarti-

gen Bauthiitigkeit, die sie in den durch die Wirren

der vorhergehenden Jahrhunderte rainierten alten

mSglichsten Ausgleich des nationalen Gegensatzes

zwischen Altbabyloniern und Ch. anzubahnen.

Aber eben dieses Ziel scheint nicht errekht

worden zu sein. Noch in den auf die vorsint-

ftutliche Zeit beziiglichen Resten der XakSaixa

des Berosos spjegelt sich das Rivalisieren beider

Elemente und die nachdriickliche Bezeichnung

Nebukadnezars II. als Xa/.&alwv noX Bafivkuivog
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Paodeig weist cleutlich darauf hin .lass die Ver- als die eigentlichen Trager der alten babyloni-
einigung des chaldaeischen Heerkimigtums

i
mit schen, jetzt chaldaeisch genannten Kultur zu be-dem alten KOmgtum ,von Sumer und der Akka- zeichnen begann

die/ ™sentlich als eine ausserliche und zufallige Aber auch vollig oder doch wesentlich unver-
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mischt m[t dem ^babylonisehen Bevolkerungs-
Euseb. chron. I 44). Unaufhaltsam ging denn element erhielten sich Ch. die ganze Zeit der
auch sofort nach dem TodeNebukadnezars II. das persischen Herrschaft hindurch mid bis tief in
Reich der Ch. seinem Untergange entgegen. Ver- die hellenistische Zeit hinein. Die Bewohner
wandtenmordeundPalastavolutionenraumtenmit der bliihenden Handelsstadt Gerrha bewahrten
der hen-schenden Fam.he auf. Der letzte Kfinig 10 nach Strab. XVI 766 noch lange die ErinnerungNabonid Aaflomfc) stammte bereits nicht mehr an ihre Abstarnmung von XaXdaTot <pvyd8eg &
aus dem Ueschlechte Nabopalassars, ja, da er yon B*fh,l&roe , und gleichzeitig wurden auch im
Berosos bei Euseb. chron I 49; pr. _ev. IX 40 6 eigentlichen Babylonien BafilMy** xai rd «3veiniacnals «s-ex Bafakwros bezeichnet wird, XaXdaiwv Bvog (Strab. XVI 7651 sowie eine

,hZ££1,-™! k *
eT

l \ to' A^rhaupt ™rzugsweise von Ch. bewohnte Landschaft unter-
chaldaeischer Abkimft war. Als »38 die Perser, schieden (Strab. XVI 739), die in den Sumpf-
das Eroberungswerk der Meder vollendend, gegen gebieten gegen die arabische Wiiste hin zu suehen

iS?I
heran™ckt

?,\ .

stlfsen
,

S1C *!? ein l>«reite ist (vgl. Strab. XVI 767 und die chaldaioi law*
innerhch morsches Gebaude, das ihrem Anprall bei Plin. n. h. VI 130. 134). In Babylon selbst
auch mcht eine kurze Weile mehr Widerstand zu 20 fiihlten sich Manner wie Berosos offenbar auch
leisten vermochte. Naheres s. unter Nab op ala- ethnisch mit Stolz als Ch. Cicero (de divhi Isaros Nabukodrosoros, Euilmarduchos, 2) scheint etwas von einer zur natio AssyriontmNenglisaros, Labassomardochos, Nabo- gehorigen gem Chahlaeorum zu wissen, die den

v
S
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i, it,,, • ,.- ,. r,
priesterlichen Ch. den Namen gegeben hiitte.V Persiache und hellenistische Zeit. Wennendlich— allerdings unter dem Banne irriger

Der Augenblick, m dem Kyros sich des babyloni- griechischer Vorstellungen — Plin n h VI 123
schen Thrones bemachtigte, hat den jahrhundert- Babylon, Sippar und Uruk, Strab. XVI 739 Uruk
alten Ambitioneii der Ch. auf denselben fur immer und das auch bei Steph. Bvz. s t eine nohcem Ende gemacht. Aber das chaldaeische Volks- XaX&alcov genannte Borsippa , als Hauptsitze
turn hat gewiss diese Ambitioncn noch geraume 30 chaldaeischer Wissenschaft bezeichnen, so deutet
Zeit uberdauert Allerdings musste die Verschmel- vielleicht auch dies auf eine dunkle Kunde
zung^ von Babylomern und Ch. unter der gleich- von langerem Portbestehen eines selbstandigen
massig fur beide Teile sorgenden, gelegentlich chaldaeischen Bevolkerungselementes an diesen
auch gleichmassig auf beiden Teilen lastenden Orten hin.
Perserherrschaft die entschiedensten Fortschritte Im grossen und ganzen fehlte der hellenisti-
machen Besonders nachdem seit Dareios I. das schen Litteratur allerdings die richtige ethnische
nationalpersische Element iiberall beherrschend Vorstellung von einem Volke der Ch da clas
hervortrat und Babylon selbst mehr und mehr an Werk des Berosos, aus dem sie leicht zu gewinnen
Bedeutung verlor wurde die alte Stammeseifer- gewesen ware, vorlaufig nur in den Kreisen des
sucht so gut als gegenstandslos. Gleichwohl 40 hellcnistischen Judentums aahlreiche Leser gefun-
dauerte der Name der Ch. fort. Als durch Ale- den zu haben scheint, Ob Aristoteles sie besass
xandros d. Gr. das Land am Euphrat und Tigris lasst sich aus den Worten des Arabers al-Mas-
gnechisoher Kenntms erschlossen wurde, bezeich- 'udm, Kitab al-tanblh wal-ischraf (Bibl Geom-
neteenrgend etwas wie eine geschlossene Priester- Arab. ed. de Goeje VII) 78 fvgl. Baumstal-k
kaste. Das ist zwar mer»vurdig, da theosophische Philologisch-historische Beitriige, Wachsmuth uber-
Gelehrsamkeit und pnesterhche Wurde wenig ge- reicht, Leipzig 1897, 145f.) iibev die Erwahnung
nug zu dem Bilde der knegerischen Xomaden von der Ch. in den .-tohrelat nicht mit Sicherheit ent
ehedem_passen will. Aber zu bestreiten wird os nehmen. Die Masse wusste iedenfalls nur von
nicht sem angesichts des ubereinstimmenden Zeug- den priesterlichen Ch. Echt griechische .Lust zu
msses so verschiedenartiger Geschichtschreiber wie 50 fabulieren' schmiickte das Bild derselben rasch auf
AnstobiilosoderPtolemaiosLagubeiArrian.anab. das phantastischste aus, und: die den Griechen

fT- j yVtttH,o' '
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Kleitarchos ^ei iiberall, wo es sich urn Geschkhte der ,Barbaren'

Diod. Will 112, Agatharchides bei Diod. II 31, handelt, eigene naive Anistoresie ubertrug dieses
Hieronymos von Kardia bezw. Duris bei Diod. Bild, das zum grossen Teile die eigene PhantasieA1X o und der Lnbekannten bei Plut. Alex. 73. eben erst geschaffen hatte, mit beinahe kindischer
App. bell, civ II 153. Paus. I 16, 3, die alle Leichtfertigkeit indie fernsten Perioden altorien-
diese Pnesterkaste kennen und ihren Orakel- talischer Geschichte. In die Zeit des neubabv-
spruchen eine Bedeutung in der Lebensgeschichte lonischen Reiches (so in der Belesvsgeschichte beiemes Alexandros d. Gr, Antigonos und Seleukos Diod. 1124—28 und Xikol. v. Dam "frg 9 und unter
geben. Xach Diod II 31 scheint es , als habe 60 hellenistischem Einfluss sowohl im hebraei^ch-
derXame diese Bedeutung bereits in der Zeit des aramaeisdieri Danielbuche als — hier allerdings
Dareios I. gehabt und jedenfalls hat bereits He- ohne Nennung des Namers - in der <mechischen"V \

81r 1
?3 ,

ln
,

sel}r nilchterner und von Apokryphe von Bel und dem Drachen. Daniel [LXX1
aller Phantasterei der bpateren freier Weiso fiber 14), der assyrischen Hen-schaft (so Ps.-AristoteleiCh genannte Priester des babylonischen Bel-Mar- h rti f(ay^ [frg. 30] und Sotion h y.y xf,i bta-
duk Bericht erstattet. MOglich, dass der Name 8oX ijs bei Diog. Laert. prooem. 6. Strab XVI
zuiiachst von Babylomern und Ch. gebraucht wurde 762), ja in die 'sagenhafte Urzeit Mesopotamien.s
und dann nach und nach speciell die Priester (so in der Gilgamosgeschichte bei Ael. de nat. an.
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XII 21) wurde es dieser Art riickprojiciert. Mit doch von Anderen mit ihm bezeichnet worden zu

den iippigsten Liigen ging natiiiiich Ktesias be- sein, wie denn auch dunkle Erinnerungen an die

reits alien spateren voran. Aus seinen Nachrichten einstige Grosse assyrischer und babylonischerVor-

„her die Ob. ist einiges bei Diod. I 28. 81 durch zeit noch lange rege geblieben und mit einem

Vermittlung des Hefataios von Abdera , anderes gewissen stolzen Hochgefiihl heilig gehalten wor-

zusammen mit kleitarche'ischen Notizen bei Diod. den sein mOgen.

II 29—31 durch Vermittlung des Agatharchides Diese Verhaltnisse iiberdauerten noch die Zeit

erhalten. Mit Belos sollten die Ch. aus Agypten des Sassanidenreiehes. Ja noch unter dem abba-

nach Mesopotamien ausgewandert sein; von ihm sidischen Chalifat konnten die mohammedanischen

nach dem Muster der agyptischen Priesterschaft 10 Araber mit neugierigem Interesse auf die angeb-

als kgets axeleis xai Tidorjg ksirovgyiag amlelvftivoi lich uralte Kultur dieser Ps.-Ch. blicken. Auch

bestallt, sollen sie, priesterliche Philosophen aller ihr superstitiOses Staunen, wie einst das der Grie-

gOttlichen und menschlichen Wissenschaft kundig, chen, reizte findige KOpfe zu leichtem Betruge.

ihre Wilrde und ihre Gelehrsamkeit durch Jahr- Dieser nahm jetzt vorztiglich die Form litterari-

hunderte vom Vater auf den Sohn vererben. Wie scher Fiilschung an. Zahlreiche angebliche Uber-

unglucklicherweise auf so vielen Gebieten der alt- setzungen uralter babylonischer Schriftwerke und

orientalischen Geschichte , ist auch hier die kte- Berichte iiber chaldaeische Religion und Wissen-

sianische Darstellung massgebend geworden und schaft in arabischer Sprache wurden auf den Markt

geblieben. Die Ch. standen ein fiir allemal mit gebracht. Namentlich war es ein gewisser Ibn

Magiern, Brahmanen, Druiden in derselben Reihe, 20 Wahschij a, angeblicher Nachkomme Sanheribs,

als ein sich marchenhafter Allerweltsweisheit er- der diese literarische Fabrication in grossem Stile

freuendes Geschlecht priesterlicher Philosophen betrieb (vgl. Ibn al-Nadim, Kitab al-flhrist ed.

und Zauberer (yevog paycov itdvra yiyvwoxovxow Flugel I 311f. 245. 353. 358). W'irkliche Uber-

Hesj^ch.). liefcrung und frecher Schwindel mogen sich in

Die aberglaubische Hochachtung der Griechen dieser Litteratur seltsam gemischt haben, von der

fiir chaldaeische Weisheit wussten dann bald ge- wir noch etliche Proben (z. B. das Buch iiber die

nug orientalische Speculanten gewinnbringend, zu ,nabataeische' Landwirtschaft) besitzen. Ehe die

missbrauchen. Auf griechische Leichtglaubigkeit altbab}donischen Monumente redeten, wohl ge-

rechnend, tauchten aller Orten wirklich Ch. auf, legentlich iiberschatzt, ist sie noch heute nicht

wie sie die Litteratur seit Ktesias vorstellte. Schon 30 in abschliessender Weise erforscht. Ubrigens war

Eudoxos von Knidos hatte vor chaldaeischer Ho- es nicht so sehr die Heimat der alten Ch.
,

als

roskopteclmik "zu warnen (Luc. de divin. II 87) vielmehr der aramaeische Nordwesten Mesopota-

und Theopompos oder Philochoros konnte gar auf miens, wo das pseudo-chaldaeische Wesen sich am
den Gedanken kommen, Ch. in Athen bereits dem zahesten erhielt. Hier hielten die von den Ara-

Vater des Euripides die Dichterlorbeeren seines bera haufig ausdriicklich als Ch. bezeichneten

ISIeugeborenen vorhersagen zu lassen (Gell. XV 20. Sabier von Haran (dem K&Qqai der Griechen), iiber

2). Keanthes von Kyzikos kannte Ch. in Tyros, die uns neben zahlreichen anderen arabischen

wo Pythagoras ihr Schiiler gewesen sein sollte (Por- Schriftstellern namentlich Ibn al-Nadim a. a. O.

phyr. v. Pythag. 1). Andere liesscn den Dcmokritos 318—327 und al-Schahrastani (Religionspar-

in Persien die Weisheit der Ch. horen (Diog. Laert. 40 teien und Philosophenschulen II 4—77) leidlich

IX 7, 2). Man sieht, Leute, die sich Ch. nannten gut unterrichten, dem Islam gegeniiber an Glaube

oder chaldaeischer Geheimlehre riihmten , fanden und Brauch der Vater fest. Ihre Gelehrten (voran

sich schon in aller Herren Landern. Thabit ibn Qurra 826—901) gewannen, neben

VI. Parthische und nachparthische den bedenklichen .chaldaeischen' Kunsten auch

Zeit. Die Zeit der parthischen Herrschaft sah griechischer — namentlich mathematischer— Lit-

jedenfalls auch die letzten Nachkomiuen der Ch., teratur und Wissenschaft kundig, als Vermittler

die noch ein eigentilmliches Volkstum bewahrt der letzteren an die mohammedanische Welt an

hatten, sich mit den Nachkommen der Altbaby- der Seite christlicher Syrer und Perser eine ge-

lonier zu einer unlOslicnen ethnischen Einheit ver- wisse Bedeutung. Dagegen scheinen die Man-

binden. Neue Misehungselemente kamen hinzu, 50 daeer — trotz ihres Beeinflusstseins von altbaby-

Iranier, Syrer, auch Araber, die schon lange vor lonischen, d. h. im Jargon dieser Spatzeit chal-

der mohammedanischen Bewegung wie einst die daeischen Religionselementen — und die Ieziden

Ch. und die Aramaeer zunachst als Nomaden von niemals Ch. genannt worden zu sein.

Suden und Siidwesten her in das Land an Euphrat Je weniger der Name der Ch. im parthischen

und Tigris einzudringen begannen. Auch die Osten schliesslich bedeutete, urn so haufiger und

Reste altmesopotamischer Kultur wurden immer mit urn so superstitiOserer Verehrung wurde er

mehr entstellt oder mit griechischen und irani- in der griechisch-romischen Welt genannt. Die

schen Gedauken und Vorstellungen durchsetzt. durch Ktesias und die hellenistische Litteratur

Der gemeinsame Planetenkult war das einigende geschafFenen Vorstellungen wurden eifrig weiter-

religiBse Band. Theurgische und astrologische 60 gegeben und fortgebildet , wobei gelegentliche

Wissenschaft und Praxis standen mit ihm in Kunde von der pseudo - chaldaeischen Sternyer-

engster Verbindung. Daneben entwickelte sich ehrung und Zauberweisheit Mesopotamiens nicht

ein vorziiglicher Nahrboden fiir gnostische Sy- ohne Einfluss gewesen sein wird. Die Ch. galten

steme, wie andererseits auch wieder judisches, als die L-zr/wQtoi (pdoaoqpot Bab.yloniens (Strab.

christliches, manichaeisches Wesen auf dasjenige XVI 739; vgl._ Ammian. Marc. XXIII 6) und als

der neuen mesopotainischen Mischbevolkerung zu- Schiiler (Diog. Laert. proem. 6) , auch wohl als

ruckwirkte. Nach wie vor scheint diese den Na- Lehrer der Agypter (Zonar. I p. 34 ed. Bonn.), oder

men der Ch. auf sich angewendet zu haben oder endlich wie die Agypter als Schiiler indischer
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Weisheit (Philostr. v. sophist. I 1). Sie sollten
ein Alter von raehr als 100 Jahren erreichen und
durch Genuss von Gerstenbrot sich ungewdhnliche
Scharfe der Augen und der iibrigen Sinne erwerben
(Ps.-Luc. macrob. 5; vgl. die Chaldaei series bei
Claudian. VIII 147). Neben den Brahmanen waren
sie die ersten gewesen, die die Unsterblichkeit der
Seele lehrten (Paus. IV 32, 4). Vorztiglich aber
schrieb man ihnen Pflege der mathematischen
(Porphyr. v. Pythag. 6) und Naturwissenschaften
(ebd. U. 12) zu. Pythagoras (Anton. Diog. sv
totg vnsQ @ovXt]t> bei Porphyr. v. Pythag. 11.
Iambi, v. Pythag. 28 und ol Metovg ebd. 6. Suid!
s. Hvdayoga;) und Demokritos (Ael. v. h. IV 20 ; vgl.
Diog. Laert. Vm 3. Suid. s. Aw6XqitoS) sollten
in diesen ihre ScMler gewesen sein. Man sprach
von geschlossenen Schulen und Orden, in denen
sie ihre Weisheit tradierten (Strab. XVI 739.
Plm. n. h. VI 123). Auch den priesterlichen Cha-
rakter, von dem die ganze Sagenbildung ausge-
gangen war, bewahrten diese marchenhaften Ch.
8o sollten sie als Lehrer mystischer Theosophie
(Mian. or. V 172 d. Iambi, de myster. Ill 31),
Master der Kathartik (Anton. Diog. bei Porphyr
v. Pythag. 121) und Propheten (Diog. Laert. prooem.'

Sim Sinne griechischer Begeisterungsmantik und
ystenenweisheit wirken. Andererseits knupfte

man sogar den Parsismus an sie an, indem man
Zoroastros ihren Schiiler gewesen sein liess (Am-
mian. Marc. XXIII 6). Vor allem wirkten aber
Nachrichten fiber die Blftte der Astrologie und
Astronomie unter der sich chaldaeisch nennenden
Bevolkerung Mesopotamiens auf die Phantasie der
Gnechen und Bomer ein. Mit gutem Eecht gait
ihnen ja Babylonien als das klassische Land, ja
als die Urheimat der Sternkunde (vgl. z B Varro
rer human, lib. bei Gell. Ill 2, 5. Macrob. sat.
I 3 und Strab. XVI 739. Plin. n. h. VII 193
Ps.-Luc. de astrolog. 9. Alex. Aphr. in Metaph.'
ed. Hayduck 833). Dementsprechend sind nun
auch ihre halbmythischen Ch. in aller erster Linie
Beobachter des gestirnten Himmels, die ausge-
zeichnetsten Astrologen und Astronomen der Welt
(vgl. z. B. Cic. de fato 15ff. Strab. XVI 739.
Diod. II 29. 81. Phil, de imgr. Abrah. 15. Senee.
quaest. nat. II 32, 6. VII 3, 2f. Colum. XI 2
Ael de nat. anim. I 22. Alex. Aphr. in Metaph.
832f. Pavorin. bei Gell. XIV 1, 8-11. Diog
Laert. prooem. 6. Porphyr. v. Pythag. 6 Clem
Strom. I 74. Mian. or. IV 156 b*. Anthol. V 165*
Schol II. I 591. Suid. s. XaMaibi und 'Addfi).
Man benchtete von bestimmten einzelnen An-
schauungen ihrer diesbeziiglichen Doctrin (z. B
Pint, de Is. et Os. 48; de anim. procr. in Tim
31. Macrob. m somn. Scip. I 19) und ihren fiber
Jahrtausende sich erstreckenden Aufzeichnungen
astronomischer Beobachtungen (z. B. Diod II 31
Pint, de nobil. 3. Iambi, de myster. 9, 5).

Der Unfug sich chaldaeisch nennenderWander-
propheten schoss daneben immer tippiger in die
Halme. Schon der alte Cato musste auch in Eom
vor demselben warnen (de agric. 5). Bereits 139 v.
Chr. mnsste der Senat erstmals das Gelichter
solcher Ch. aus der Stadt verweisen (Valer. Max.
I 3, 3). Gleichwohl fand man wenig spater so-
gar bei der Leiche eines rCmischen Consuls ein
Xal$aix6v SidyQa/tjua (Plut. Mar. 42). Sulla trug
kem Bedenken, sich dffentlich zum Glauben aii
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die Kunst der Ch. zu bekennen (Plut. Sulla 73).
Caesar, Pompeius, Crassus erhielten schwindel-
hafte Weissagungen von ihnen (Cic. de divin. H
99). Im hellsten Liehte hellenistisch-romisoher
Kultur bildeten sich occultistische Hochschulen
von Ch. Bereits Epigenes und Apollonios von Myn-
dos sollten solche besucht haben (Senec. quaest.
nat. VII 3, 2f.) und, wahrend Tiberius sich auf
Ehodos aufhielt, eignete er sich hier bei einem

lOThrasyllos die scientia Chaldaeorum artis an
(Tac. ann. VI 20). Ch. wurde Synonym von ma-
thematici (Suet. Vitell. 14. Gell. 19 6 Sext
Emp. adv. mathem. V p. 728 B.), gewtMiaei (GelL
XIV 1, 1), astrologi (Iuv. sat. VI 553f. Sext.
Emp. a. a. O.), ftdrcsi;, fiavuxoi and xQyofto/.oyoi
(Luc. Hermotim. 6), haruspices, augures, fiarioli
(Oat. de agric. 5) und magi (Tac. ann. XII 22.
Claudian. XXI 61. Cod. Theod. IX 6, 4). Ver-
geblich war alles Schelten der Vernttnftigeren,

20 wie des Favorinus in seinem von Gell. XIV 1 im
Auszuge mitgeteilten Erguss adversus eos, qui
Chaldaei appellantur , oder des Sext. Emp. adv.
mathem. V. Tausende unverschamter Gaukler
machten in den ersten Jahrhunderten n. Chr. als
Wahrsager (Senec. quaest. nat. VII 28, 2. Tac
ann. II 27. XII 52. 68. XIV 9. Iuv. sat. VI
553. Luc. dial. mort. 11, 1; Hermot. 6. Marc.
Anton. Ill 3. Gell. m 10, 9), Kurpfuscher (Luc.
Plnlops. llf.), Wetterpropheten (Colum. XI 1) und

30gefalhge Eatgeber jedes superstitiosen Gemutes
(Apul. met. II 12ff.) unter dem Namen Ch. ihre
guten Gesch&fte, so dass der Name der einstigen
Eroberer Vorderasiens einer billigen Verachtung
anheimfiel (Iuv. sat. X 94f. Luc. Hermot. 6). In
hOchster Blfite stand solch wiistes Treiben standig
am Kaiserhofe und in den Kreisen der romischen
Aristokratie (z. B. Tac. Ill 22. VI 20. XII 22.
52. 68. XIV 9. XVI 14. Plut. Galba 23). In
den Provinzen wurde es zur eigentlichen Land-

40 plage nach grossen Offentlichen Calamitaten, wenn
umherziehende Ch. gewerbsmassig den Aberglauben
der erschreckten Bevolkerung ausbeuteten (Phi-
lostr. v. Apollon. II 41).

Trotz alledem ging die ethnische Vorstellung
in den klassischen Litteraturen nicht vOllig unter.
Vorziiglich war es die christliche Chronographie,
die an der Hand des Alten Testaments und der
Berososauszttge des Alexandres Polyhistor wieder
einen richtigeren Begriff von dem geschichtlichen

50 Wesen der Ch. gewann. Abej. auch, wo von den
Ch. als den Erflndern der Astronomie erzahlt wild,
wie in der e&gfj^ara-Litteratur (vgl. KremmerDe
catalogis heurematum. Diss. Lips. 1890; zu dem
dort verarbeiteten Material nun noch ein syrischer
Catalog in cod. Berol. Orient. Petermann 9), bei
Porphyr. v. Pythag. 6. Iambi, de v. Pythag. 29
und in den jiookyo/iuva rijs <pdooo<pias der Schule
des Ammonios (vgl. Cramer Anecd. Paris. IV
389—483. Wellmann Galeni, qui fertur, de

60 partibus philosophiae libellus. Progr. Berlin 1882
nach Olympiodoros] und Severus bar Schakku
)ei Euska Das Quadrivium aus S.s Buch der
Dialoge, Diss. 1896, ISf. 44ff. samt einem Ano-
nymus in cod. Vat. syr. 158 [nach Philoponos])
in dem fiber die Erflndung der vier mathema-
tischen Disciplinen handelnden Absehnitte scheinen
die Ch. als Volk, nicht als Priesterkaste gedacht
zu sein. Denn einmal stehen neben ihnen die

Agypter, Thraker und Phoinikier. Zweitens er-

scheinen in diesem Zusammenhange statt ihrer

Babylonier und Assyrer (z. B. Aristot. Metaph. A
I 11 p. 981; de cael. XII p. 292. Cic. de di-

vin. I 2. 93. und in den syrischen Memorialversen

bei Payne-Smith Thesaur. lingu. Syr. 382,

bezw. Euska a. a. 0. 44). Unverstanden blieb nur

die ethnische Verschiedenheit der Ch. von den

alteren Babyloniern. Die Ch. sind diesen jungsten

sonders seit der Zeit Salmanassars in. als Feindc

Assyriens aus den assyrischen Inschriften bekann-

ten Urartu (der 'AXagodtoi Herodots, vgl. Artikel

Armenia). Aus den in der Umgebung des Van-

Sees get'undenen Xeilinschriften dieser (die erste

Sammlung bei Sayce The cuneiform inscriptions

of Van, Journal of the Eoyal Asiatic society

XIV 653ff., weiteres Material bei Belck und
Lehmami) ergiebt sich namlich, dass sie als

Schichten griechischer Litteratur schlechthin die 10 Hauptgott den Chaldis verehrten und sich selbst

alten Bewohner des sildlichen Mesopotamiens. Von ~ '' ""^ 1-* ~'~ ™~ 1J: - ; 3 *• A; -

hier ging diese Anschauung zu den auf den griechi-

schen beruhenden syrischen Chronisten fiber, und

die Chaldaeer- d. h. Babyloniergeschichte dieser

wurde weiterhin fur die arabische Historiographie

massgebend, die dann allerdings wieder neue Irr-

tiimer beging, indem sie die Ch. mit Assyriern,

Syrern und Nabataeern identificierte. Vgl. bei-

spielsweise Ibn Chaldun ed. Bulaq II 68ff. al

in ihrer Muttersprache als Chaldi-ni d. h. ,die

(Diener oder Verehrer) des (Gottes) Chaldis' be-

zeichneten , wahrend das von ihnen beherrschte

Land in dieser Biaina hiess. In Griechenland ist

Sophokles der erste, fur den durch frg. 564 Ddf.

(Tv/j-jiavwiats) bei Steph. Byz. s. v. Bekanntschaft

mit diesen nOrdlichen Ch. gesichert ist. Xeno-

phon, dem auf dem Eiickzuge der Zehntausend beim

Austritt aus dem Lande der Karduchoi ein Contin-

Mas'udi, Kitab al-tanbih wal-ischraf 78f. 94. 184. 20 gent derselben als Soldtruppe im Dienste des per-

Hadji Chalifa ed. Bulaq I 23 (nach dem Qadi

Sa'id). Seit dem 16. Jhdt. nennen sich Ch. die

mit dem romischen Stuhl in Verbindung getre-

tenen Nestorianer Mesopotamiens, deren Patriarch

in Mosul residiert.

VII. Litteratur. Vgl. die Litteraturangaben

am Fusse der Artikel Assyria und Babylonia.
Ausser dem dort Verzeicimeten sind zu nennen

Delattre Les Chaldeens jusqu'a la fondation

sischen Satrapen von Armenien, Orontas, entgegen-

trat, beschreibt sie als kraft- und mutstrotzende

Gestalten, bewaffnet mit Wurfspeeren und langen

persischen Schilden (anab. IV 3, 4) und bemchtet,

sie seien, wie man ihm erzahlt habe, vom Gross-

konig unabhangig (ehv&tgoi anab. a. a. O. ; ovx
vntjxoot V 5, 7). Im Kyrosromane liess er spater

die kriegerische Gebirgsbevolkerung , die einen

starken Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben

de l'empire de Nabuchodonosor , Louvain 1889 30 scheint, von Kyros als Bundesgenossen gegen das

(urspriinglich ein Aufsatz der Eevue des questions

scientifiques 1877) und Winckler Die Stellung

der Chaldaeer in der Geschichte in Untersu-

chungen zur altorientalischen Geschichte, I,eip-

zig 1889, 47—64. Noch einiges fiber die Chal-

daeer in Ztschr. f. Assyriologie IV 345—360,

bezfiglich der. ps.-chaldaeischen Litteratur Gut-
schmids Anfsatze Die nabataeische Landwirt-

schaft und ihre Geschwister (ZDMG 1860) und

Assyrerreich des Eomans, d. h. das neubaby-

lonische Reich der Geschichte gewonnen werden

(Cyrop. Ill 2), und denkbar ware es in der That,

dass die Urartu bei den Ereignissen um 538 nicht

teilnahmlos geblieben seien. Strabon glaubte,

die Ch. in Pontos mit den von ihm nicht mehr
aufgefundenen Chalybes der poetischen und alteren

prosaischen Litteratur gleichsetzen zu diirfen (XII

549), und schon lange vor ihm hatte nach Steph.

War Ibn Wahshijjah ein nabataeischer Herodot?40Byz. s. v. Hekataios sie mit den Kytprjvsg (Qi-

(Berichte d. kgl. sachs. Ges. d. Wissensch. 1867),

jetzt in seinen kleinen Schriften III 568—753,

bezuglich der Harranier Chwolsohn Die Ssabier

und der Ssabismus. 2 Bde. Petersburg 1856. Die

inannigfachen Ch.-Hypotbesen frfiherer Darstel-

lungen der alten Geschichte sind durch die Er-

gebnisse der assyriologischen Forschung endgultig

abgethan.

2) Chaldaioi (oder nach Eustath. ad Dion. angesiedelten XaJ.8a.Tot (Kasdu) mit den welter

Perieg. 767 korrekter Xd/.doi [Chaldi-ni? s. u.], 50 nordlich heimischen Xa^o* (Chaldi-ni) mitspielt

ebenso bei Steph. Byz. s. v. Xaldia), die Bewohner '
" ' """ "" '

pani assyrischer Inschriften ?) gleichgesetzt. Im
iibrigen dachten die Griechen, wenn sie Xa/.daTot

statt Xd/.Soi sprachen mid schricben, gewiss an

einen Zweig des babylonischen Ch.-Volkes. Ob
bei dieser irrigen Vorstellung etwa eine dunkle

Kunde von der Deportation babylonischer Bevol-

kerungselemente nach dem Norden und eine Ver-

wechselung der von den Assyriern in Kommagene
angesiedelten XaUaloi (Kasdu) mit den weiter

der Landschaft Chaldia (s. d.), nach Steph. Byz.

s. Xaldaioi ein etivos xltjoiov zfjs Ko^iidog ,
ge-

nauer als in Pontos (Strab. Xn 548f. 555. Plut.

Lucull. 14) und Armenien (Xen. anab. IV 3, 4.

V 5, 17. VII 8, 25; Cyrop. Ill 1, 34. 2 passim.

Steph. Byz. und der Armenier Mos. Chor. 87
._
198.

285. 357) heimisch bezeichnet. Nach den Unter-

suchungen von W. Belck und C. F. Lehmann schichte Assure und Babels seit Pht

(besonders Ztschr. f. Ethnologie 1892, 144ff. ; Ver- 60 1857) 333, 1 halt diese Xachricht fur

(vgl. oben S. 2051 und Chinzeros), muss dahin-

gestellt bleiben. [Baumstark.]

Chaldalos. Nach Dikaiarch (frg. 8 M.) bei

Steph. Byz. s. Xaidaioi (aus letzterem schSpfte

wieder Eustathius zu Dionys. Perieg. 767) hiess

so der vierzehnte assyrische Ktaig von Ninos ab,

der Babylon begrundete und von dem die Chal-

daeer ihren Namen erhielten. N i e b u h r Ge-

schichte Assure und Babels seit Phul (Berlin

eine An-

handl. d. Berliner Anthropol. Gesellschaft 1892,

487ff. 1893, 63ff. 220ff. 1895, 578ff.; Ztschr. f.

Assyriologie VII 255ff. IX 82ff. 339ff. XI 201)

hatten wir in dem noch haufig von spateren ar-

menischen Schriftstellern als zwischen Trapezunt

und Baton ansassig erwahnten Volksstamme die

Reste der wichtigsten vorindogermanischen Be-

volkerung Armeniens zu sehen, namlich der be-

wendung der Erzahlung des Hellanikos (frg. 159.

160 M.) auf das Schema des Ktesias.

[Swoboda.]

Chaldene (Xai^vij). von Zeus Mutter des

Solymos, des mythischen Stammvaters der Solymer,

Steph. Byz. s.-IImdia. Antimachos bei Schol. Od.

V 283 nennt sie Xalyrfiovia. [Hoefer.]

Chaldia (XaXSta), eine Landschaft Armeniens,
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Steph. Byz. Marc. epit. periph. Eustath. ad Dion,
perieg. 776. Der Name begegnet nocli zur Zeit
des Constantinos Porphyrogennetos fur die aohte
Militarprovinz des byzantinischen Eeiches (de the-
mat. I 12; de admimstr. imper. 48. 45f. n. s w)
und bis zum J. 1855 ffir ein griechisches Bistum
(die Belege s. bei Belck Ztschr. f. Assyriologie
IX 89f. 358ff.). Nach den byzantinischen, arme-
nischen und tfirkischen Nachrichten liber dieses
spiitere Ch. haben wir das alte Gebiet etwa mit
dem heutigen Lazistfin gleiclizusetzen.

, ^ [Baumstark.]
Chaldiue (XaJMvt]), dvo/xa szd/.ecog Steph. Byz.

Nach Lehmann Ztschr. f. Assyriologie IX 84
Anm. ware Ch. das Chaldi-na d. h. ,Stadt des
(Gottes) Chaldis' der keilschriftlichen Denkmaler
von Van, erne Stadt der armenischen Chaldoi-
Chaldaioi (s. d. Nr. 2) und mit deren Hauptorte
Tuspa-na (Ocoania Ptolem. V 13. 19, 8 u. 12)
identisch. [Baumstark.]

Chaldis (Xdldtg), nach Etvm. M. s. "AozQtag
Hypokoristikon zu Chaldaios, wahrscheinlich viel-
mehr Nebenform zu Chaldos und eine verschol-
lene_ Bezeichnung der armenischen Chaldoi-Chal-
daioi, wo nicht gar der in hgend einer griechi-
schen Quelle genannte Name ihres Hauptgottes.
Vgl. ArtikelChaldaioi Nr. 2 undLehmann
Ztschr. f. Assyriologie IX 87f. Anm.

„ ,
[Baumstark.]

Chaldoi (XdiSoi), armenischer Volksstamm,
gewohnlich Chaldaioi genannt. Steph. Byz. Eu-
stath. ad Dion, perieg. 767. Ygl. ChaldaioiM'- 2. [Baumstark.]

Chaldone, Cap an der nordestlichen Kuste
Arabiens (Plin. VI 147), nach Sprenger (Alte
Geogr. 149) gleich Eas el-Ardh 29° 20' Br.

^ .

[D. H. Miiller.]
Chale, Ort Agyptens beim Geogr. Eav. Ill 2,

vgl. das ebd. weiterhin genannte Challis.

[Sethe.]
thalep (XaPJx Locor. nom. immutata 24. 80

ed. Parthey p. 312. 315), s. Beroia Nr. 5.

iM,
* [Benzinger.]

.

Chalepos (Kalends Aav.-zdxzwg). SxQazrjyog
Ahalw im Jahr des delphischen Archon Hybrias,
Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 407. Bull'
hell. V 410 nr. 16, kurz vor dem J. 198 v. Chr
Pomtow Jahrb. f. Philol. 1889, 514. In gleicher
Eigenschaft erscheint Ch. in einer Inschrift von
Naupaktos, IGS III 357. Derselbe Ch. wird im
J. 191 als Gesandter zu M'. Acilius Glabrio ge-
schickt nach Polyb. XX 9, 2; denn an letztge-
nannter Stelle wird mit Bergk das hsl. Kdhjoog
in Xa/.s.i6g zu andern ssin. Als Gesandter der
Aitoler wird Xa/.?.-zdg auch im J. 189 "enannt
Polyb XXII 8, 11. vgl. Schweighauser zu
dieser btelle (aw de xoOxoig ya/.sxor. Uzi b' aki-
-joj- cod. Crsini = Xa/.s.-rdv, govt V'A/.vxov, Din-
dorfs Index zu Polybios und Gillische wski
De Aetolorum praetoribus intra a. 221—168 Dis-
sert. Erlangen 1896, 31 ff. [Kirchner.l

"

Chalestra s. Chalastra.
Chali [Xd/.oi), Volk auf der kimbrisehen Halb-

insel. nur von Ptol. II 11, 7 erwahnt. Zeuss
Die Deutschen 151. 152. Much Deutsche Stamm-
srtze 203. G. Holz Beitr. zur deutschen Alter-
tumskunde 29f. Ygl. den Fluss Chalusus.

[Ihm.]

2064

Chalia (XaXla), Stadt in Boiotien, unweit des
Euripos, wo sich der Name noch jetzt in den
Dorfern TIdva>- und Kdzm-Xdha erhalten hat,
Theop. frg. 237. Steph. Byz. Bursian Geogr.
I 215, 3. A&miralitatskarte. m. 1554.

... [Oberhummer.]
Chalinitis (Xahvtrig), von xahvog = Zaum.

Epiklesis der Athena in Korinth, Paus. II 4, 1
5'

identisch mit der von Pind. 01. XIII 82 genannten
10 kormthischen Athena Hippia. Man erklarte die

Epiklesis m Korinth damit, dass die Gottin den
Bellerophon die Ziihmung des Pegasos lehrte;
doch ist die Bedeutung eine allgemeine; neben
Poseidon wird Athena oft als da/idoumos gefeiert
und verehrt (Preller Griech. Mythol.4 I 217.
591. Bruehmann Epitheta deor. 12), da sie die
Gottin des Krieges und jeder ritterlichen Ubung
]st. Eoscher Nektar u. Ambrosia 97 sucht Ch
als Biindigerin des Wolken- und Donnerrosses zu

20 deuten.
[Jessen.]

Xalivoe bezeichnet entweder das Zaumzeug
des Pferdes im ganzen oder im besondern dessen
zum Lenken des Pferdes notwendigsten Teile-
Zugel und Gebiss. Das gewohriliche Zaumzeug,
wie es die Eeiterstatuen des kampfenden Alexan-
der aus Herculanum, des Marc Aurcl auf dem
Capitol, der beiden Holconii aus Pompeii deut-
hch darstellen zerfiel in das Kopfstiick (xoev<pma)
und das Mundsttick (ordfuov). Ersteres bestand

30 aus dem Nackenriemen , der iiber die Ohren des
Pferdes gezogen das Herabgleiten des Zaumzeuges
verhinderte, dem Stirnband (<i>jw£), den Wangen-
nemen (yavemg, yevsiaorijg) und den Kehlriemen;
das Mundstiick setzte sich zusammen aus dem
Nasenriemen (ydhov), den Kinnriemen (moyoj.i-
vloia), der aber nicht unbedingt notwendig war,
den Pferden der Holconier fehlt er, dem Zugel
(tjvia) und dem Gebiss (vjioozdfiwv). Die Tren-
senziigel (andere Zugel haben weder Griechen

40 noch Bomer gekannt), ein einfa^her oder doppelter
Eiemen, welchen der Reiter mit einer, der linken
Hand, fasste, waren an den Enden des Gebisses
m Eingen eingeschnallt; das Gebiss bestand aus
einzelnen beweglichen metallenen Walzen. die ent-
weder glatt oder mit Stacheln versehen auf einem
durchgehenden, in Gelenken beweglichen Metall-
stab gezogen waren. Die Wendungen der Pferde,
welche bei einfacher Trense aus einer Hand
schwierig sind, wurden durch Ivxot erleichtert:

50 Ringe, in den Enden der Trense angebracht und
in deren Achse drehbar, mit vieYscbarfen Stacheln
auf der Innenseite; beim Anziehen des Ziigels
driickten die Stacheln der einen Seite gegen die
Lefzen und steigerten so die Wirkung der Ziigel.
Nach Xenophons Vorschrift sollte das lediee Pferd
nie am Zugel gefiihrt werden , dazu sollte das
Leitseil (dycoynvg, yvrfio, §vTayor/dS) dienen , das
am Nasen- oder Kinnriemen befestigt war. Xeno-
phon .Tfoi L-i.Tizi]g iibersetzt von Jakobs 1825.

60Ginzrot Die Wagen und Fuhrwerke des \lter-
tums, 1817, H Taf. XXV. Schlieben Die Pferde
des Altertums, 1867. 140ff. Korte Arch. Ztg.
1880, 179, 1, wo weitere Einzelheiten besprochen
smd

-
. .,. [Droysen.]

Chalis (Xd/.ig). Personification des ungemiseh-
ten Weines (yahg von ya/.doj), wie Akratos. da-
her auch Bezeichnung fiir Dionvsos. Eustath. Horn
1*71, 2.

"

[Jessen.]
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Chalisia (Xaltola), Stadt Libyens, Ephor. bei

Steph. Byz. [Sethe.]

('halites sinus, ein gegen Westen geoffneter

Golf hinter dem Gantichus sinus (s. d.), zugleich

•der Beginn der indisclien Inselwelt; Amm. Marc.
XXIII 6, 12. Wertlich genommen stimmt die

Lage zum Golf von Cambay oder von Barygaza
(s. d.), obwohl dann der Name vfillig unerklart

dasteht; wird fiir Oantiehus gelesen Oangetious,

so kann an den ,grossen Golf' an der hinterindi- 10
schen XalxTxig yii>Qa gedacht werden.

[Tomaschek.]

Chalkai, Stadt in Thessalien, s. Chalke Nr. 1.

Chalkaia (ra XakxaTa, Xa/MsTa coniec. F rick
,

Chalcea. Miiller), Dionys. Byz. per Bosp. navig.

76 Wescher: loeits vicinus mart fluchioso qui-
dem sed tamen piscoso. nominatus est ab aere
faeris?) metallo. Vgl. oben S. 751 unter nr. 76.

[Biirchuer.]

Xdlxav&os, Zauberpflanze, Ps.-Orph. Argon. 20
963. Murr (Pflanzenwelt in d. griech. Myth.
207) halt es fiir ,wahrscheinlich identisch mit

Xalxdv&£fj.ov' (Nicand. Alexiph. 529). Billerbeck
(Flora class. 219) und Fraas (Synopsis plant.

n. class. 213) identificieren es mit ygvodvfis/tov

und deuten es als die Kranz-Wucherbtume (Chr}'-

saHthemum coronarium L.) , die sich besonders

haufig in Attika auf Schutt bei menschlichen

Wohnungen findet. Fraas zieht auch die yakxtj

(Schol. Nic. Ther. 257. Athen. XV 684 C: dcofos 30
A wg av&og %dX>cag) und die xdXyjj (Athen. XV 682A

:

avdrj ijdtoTa xai evy_QOvoxata ojioia ialg >takov(is-

vaig xdlyaig) hieher. Lenz (Botanik d. Gr. u.

Be. 476) dagegen identificiert nach Dioscorides

(IV 57) zQvodv&efiov mit sliyQvaov und iibersetzt

es mit ,'Gold- Immortelle' (vgl. Plin. n. h. XXI
65. 168). Pape meint ealtha aus yd/.m] = ydl-

xav&og ableiten und als Garten-Eingelblume (Ca-

lendula officinalis L.) deuten zu diirfen. Witt-
stein (Etym.-bot. Lex. 1856) und Leunis (Sy- 40
nopsis II 474) halten ealtha fiir Abkiirzung aus

xai.a&og ,Korbchen' in Bezug auf die Form der

Bliitenkrone. Vgl. Verg. B. II 50 luteola ealtha.

Colum. X 97 : flaventia lumina calthac (R ess
1795: ,Die glanzend gelbe Eingelblume oder viel-

mehr gelbe Viole; andere nennen sie Schmalz-

oder Dotterblume'). X307 flammeola ealtlia. Plin.

n. h. XXI 28. S. auch Atramentum Nr. 2.

[Max C. P. Schmidt.]

Chalkaor (Xaky.doQ), Aniazonenfuhrerin , vor 50
Troia von Achilleus getodtet. Tzetz. Posthom. 181.

[Wissowa.]

XaXxdomScg ist die Bezeichnung fiir Ab-

teilungen der makedonischen und syrischen Pha-

lanx, deren Lederschilde ganz oder teilweise mit

Metall beschlagen waren (Polyb. II 66. IV 67.

Liv. XLIV 41. Polyb. XXXI 3). Auch das Auf-

gebot der Megalopoliten, denen Konig Antigonos

zum kleomenischen Kriege die makedonische Be-

waffnung gegeben hatte. wird als y. bezeichnet 60
(Polyb. II 65. V 91). Die alteste Erwahnung der

/. ist aus der Schlacht bei Sellasia 221 ; mog-
licherweise geht die Sache wie der Name auf

Alexander d. Gr. zuriick. Asvy-da^ibsg , als Ab-
teilungen der hellenistischen Phalanx , wie sie

Plutarch (Kleora. 23) im Heere des Antigonos

erwahnt. lassen sich sonst nicht nachweisen
(die KaQtg ievxdoxt&eg bei Xenoph. ni 2, 15

sind etwas ganz anderes); mfiglicherweise liegt

an der Stelle ein Irrtum Plutarchs vor.

[Droysen.]

Chalke (Xdlxfj, s. Herodian. bei Steph. Byz.).

1) Xd/.xr/ und Xdixat, Stadt im Gebiet von
Larissa in Thessalien, Theop. frg, 36. 50. Steph.

Byz. [Oberhummer.]

2) Chalke, Chalkeia, Chalkia {XdXxi] Thuk.
Vni 41. 44. 55. Inschr. Plin. n. h. V 133;
Xdlxua Skyl. peripl. 99. Strab. X 488. XIV
655. Mela II 111. Steph. Byz.; Xalxla Theophr.
hist, plant. VIII 2, 9. Plin. n. h. IV 71. XVII
31), jetzt Xdlxr\ und XaQxrj (der Einwohner heisst

auf rhodischen Inschriften XaXxtfnjs. auf atti-

schen Tributlisten [CIA I 229—264] Xalxeidrrjg,

XaXxsdxrjg), kleine Insel, 10 km. westlich von
dem Vorgebirge Movoh&og der Westkiiste der

Insel Rhodos gelegen, nach Strab. X 488 80 Sta-

dien von Telos, 400 von Karpathos, von Astypalaia

mehr als das Doppelte entfernt. Ch. ist bergig

und steinig, die hSchste Bergspitze des hohen,

von Osten nach Westen streichenden Kammes er-

hebt sich 600 m. iiber dem Meeresspiegel. Das
Gebirg besteht aus lauter harten Kalkfelsen. Nach
Theophrastos (daraus Plin. n. h. XVII 31) gab
es auf dem Inselchen einen ausserordentlich frucht-

baren Landstrich an der Nordkiiste. Heutzutage
sind die wenigen Erzeugnisse an Weizen, Gerste,

Feigen vortrefflich. Zur Zeit, da L. Eoss die

Insel besuchte (1844), hatten die Einwohner
6000—8000 Stuck Kleinvieh, die sie auch auf

den unbewohnten Nachbareilanden weiden liessen.

Erdbeben haben wohl die Quellen verschiittet,

von denen z. B. in der Inschrift IGIns. I 961 die

Rede ist. Der Hafen befindet sich an der Siid-

ostkiiste, ist Ehodos zugewendet, und ihm lagert

ein kleines Eiland vor. Bei Westwinden ist aber

der Zugang zu ihm schwierig. Die alte Ort-

schaft [xazmxia) gleichen Namens mit der Insel

(jetzt Xdlxtj oder 'E/mioqmov) lag 2 km. westlich

am Nordabhang des Akropolishugels , der noch
betrachtliche Mauerreste zeigt. Ein Apollonhei-

ligtum erwahnt Strab. X 488. Politisch ohn-

machtig, war es jedenfalls stets Ehodos ange-

gliedert, nach der Griindung der Stadt Ehodos
war Ch. eine xxofoa (oder mehrere xzoTvm'i) von
Kamiros, aber mit einer Art Sonderstellung (H i 1 1 e r

v. Gaertringen IGIns. p. 158). Ein imoxdzag
wird von Lindos geschickt (IGIns. 844). Im J. 412
des peloponnesischen Kriegs hatten die Athener
die Insel in Besitz und beunruhigten die pelo-

ponnesischen Sehiffe, die vor Ehodos lagen. Die
zahlreichen Graber beschreibt L. Eoss Reisen

a. d. griech. Ins. Ill 116ff. Inschriften: L. Eoss
Inscr. gr. ineditae IH. Hiller v. Gaertringen
a. a. O. Karte 1667 der Britischen Admiralitat.

Woher der Name Xd/.xt] fiir die Insel stammt,
ist nicht ersichtlieh. Sollte er aus griechischem
Sprachgut herriihren, so wiiren die Te/.yTveg auf

Rhodos, das den dichterischen Beinamen Telytrig

hatte, heranzuziehen. [Biirchner.]

3) Stadt Libyens, Steph. Byz. [Sethe.]

4) 'H Xalxrj, die Eherne, hiess die von Con-

stantinus d. Gr. erbaute Vorhalle des grossen Kai-

serpalastes in Constantinopel, deren bei byzan-

tinischen Schriftsteilern sehr haufig Erwahnung
geschieht. Den Namen hatte sie von dem mit

vergoldeten Erzziegeln belegten Dache oder von
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einer ehernen Thure. Im J. 532 durch den grossen

Brand zerstOrt, ward sie von Iustinian I. wieder-

hergestellt und diente spater als Gefangnis und
Gerichtshof. Romanos I. (921—948) bante auch
eine Ghristuskirehe hinein, auf welcne der Name
der Ehernen (Enea bei Bondelmonte) ebenfalls

iiberging. Quellen bei Ducange Const. Christ.

114,2. Banduri Imp. or. (s. Ind.). J. P.
Richter Quellen z, byz. Kuustgesch. 260—272

naeen der Ergane gefeiert worden ; das ganze Pest
sei urspriinglich ein agrarisch.es gewesen (a. a. 0.
7f.; Tgl. auch 34). Diese Aufstellungen lassen sich

nicht mehr halten, nachdem (lurch ein Inschriftfrag-

ment (CIA IV 1, 35 b) nachgewiesen ist, dass die

Hephaistien kein uraltes, sondern ein erst im 5. Jhdt.

gestiftetes Pest waren, dazu ihr penteterischer

Charakter im 4. Jhdt. durch Arist. 'Aft. sroL 54, 7

(vgl. dagegen Poll. VIII 107) sichergestellt worden
u. 6\ Eeber Abhandl. Akad. Miinchen, Hist. 10 ist (so aueh R. SchOll S.-Ber. Akad. Miinchen.
Kl. XIX 735ff.

^

[Oberhummer.]
Clialkedaiie. Xakxrj&avr) xavTTjg Uqov iv

Sjiagxt], Hesych. Steuding (Eoschers Myth. Lex.

I 869) vermutet XoJ.xoddvrj, M. Schmidt XaXxi-
vao; 'Aftdva. [Wagner.]

Chalkedon. 1) S. Kalchedon.
2) Sohn des Kronos, nach welchem zuerst der

Fluss, dann die Stadt Ch. den Namen erhalten hat,

Arrian. bei Eustath. z. Dion. Per. 803. Nach an-

1887, If. Eobert in Prellers Mythologie I

868). Auch lasst sich der angebliche agrarische
Charakter der Ch. durch nichts nachweisen: sowohl
der Name, wie das Beginnen des Peplos (also einer

Handwerkerarbeit) und endlich die gerade bei den
Handwerkern fortwahrende Heiligung des Festes be-

weisen wohl sicher dessen Bedeutung als einer den
Gottern der Handwerker gewidmeten Feier. Vgl.
noch Hermann Griech.Antiq.il §.56. Preller-

deren (veranlasst durch die Namenform Kalche- 20 Robert a. a. 0. 180f. Saglio Diet, des ant. I

don) Sohn des Kalchas, Hesych. Mil. frg. 4, 21,

FHG IV 150. [Hoefer.]

Chalkeia. 1) Stadt in Aitolien s. Chalkis
Nr. 6.

2) XdXxeia., in Karien nach Krateros bei Steph.

Byz. (Ethnikon Xalxsdirjg) , bezieht sich wohl auf

die Insel Chalke, deren Bewohner in den Tribut-

listen des Kagixog (pdgog aufgefiihrt waren. S.

Chalke Nr. 2. Vgl. A. Boeekh Staatsh. d. Ath.3

1098 (nach A. Mommsen). [v. Schoeffer.]

XaXttij fivZa , Kinderspiel , eine Art Blinde-

kuh. Einem werden die Augen verbunden , die

anderen umschwarmen ihn , indem sie ihn mit
Peitschen schlagen, er sucht einen zu greifen, der
dann an seine Stelle tritt. Dabei ruft er: #<d-
xijv /wtav &rjQaoco, die anderen antworten: &rjQa-

aeig dW ov Irfipcig. Der Name, weil der Blinde
von den anderen wie von Fliegen belastigt wird.

II 333. Meineke zu Steph. Byz. epimetr. 1 30 Poll. IX 123. Eustath. 11.1243,29. Herodes bei

p. 715. [Biirchner.]

3) Xalxua (%a), Stadt Libyens, Alex. Polyh.

bei Steph. Byz. (FHG III 238f.), nach Polybios

(ebd.) vielmehr Erzbergwerke (xalxovgyeid).

[Sethe.]

4) XaXxeTa, Fest in Athen, dem Hephaistos
und der Athene Ergane am letzten Tage des

Pyanopsion gefeiert (Harp. Suid. Etym. M. Eu-
stath. ad II. II 556. Poll. VII 105). Dasselbe

Stob. LXXVIII 6. Grasberger Erzieh. und
Unterr. I 40. Becq de Fouquieres Jeus des
anciens2 88. Daremberg-Saglio I 1098.
Hermann-Bliimner Privataltert. 299, 3.

[Mau.]

Chalketores (XaZxrjroQsg) werden bei Strab.

XIV 636. 658 die Einwohner einer karischen

Stadt am Berg Grios, nicht weit von Miletos, ge-

nannt. Das Stadtchen hiess. XaAxtjtOQiov und
wurde in iriiheren Zeiten als SrjfioreX^g hoch in40nach Boeckhs Verbesserung ist an der Stelle

Ehren gehalten, kam aber schon im 4. Jhdt.

v. Chr. teilweise in Verfall und wurde nur noch
von den Handwerkern gefeiert (dagegen scheint der

Beschluss CIA IV 2, 441 e zu zeugen, wo freilich

der Name der Ch. auf Erganzung beruht), so dass

Phanodemos (frg. 22 bei Harp.) selbst seine Bezie-

hung auf Athene Ergane leugnen konnte. Dieselbe

ist wohl ausser Zweifel gesetzt durch den Umstand,
dass an diesem Tage die Ergastinen ihre Arbeit

des Steph. Byz. XalxtjzoQiov jio?ug KaQiag (anstatt

KgiJTtjg) zu lesen. So erklart sich leicht der Zu-
satz KQarcQog d'iv rep jtegi t/jr/fpea/xaxcov Xa/.xrj-

rogag avrovg <pt]ai (nicht XaXxTjzogeTg). Vgl. A.

Boeekh Staatsh. d. Ath.3 n 333. 494. Meineke
zu Steph. Byz. epimetr. I p. 715. CIA I 229—
239. Uber die Lage Paton und Myres Class.

Review 1895, 188. [Biirchner.]

Chalketorion (XakxijTogiov), Stadt auf Kreta,

am Peplos der Gottin begannen (Etym. M. s. 50 Apollod. chron. Krater. in Steph. Byz. (FHG I

d.QQt](poQuv und xaXxsla. Hesych. s. igyaazTvai),

was nicht zufallig sein kann. Dagegen ist wohl
die vereinzelte Nachricht des Suidas, dass die

Ch. auch 'A&rjvaia hiessen, wohl kaum gegenuber
der Behauptung des Phanodemos haltbar: letzterer

hatte in diesem Falle nicht die Beziehung auf

Athena haben leugnen kOnnen, denn die Athenaeen
wurden noch im 2. Jhdt. v. Chr. begangen, wie

eine Inschrift, wahrscheinlich aus dem Archontat

438, 65. II 622, 16). Vgl. Chalketores.
[Oberhummer.]

Chalkia, Berg in Aitolien, s. Chalkis Nr. 5.

Chalkldai (Xahcidax), Adelsgeschlecht in Athen
(Hesych.). Nach der wahrscheinlkhen Ansicht
von Toepffer (Att. Geneal. 312. vgl. 163f.)

verehrten sie den Heros eponymos von Chalkis
Chalkon, Vater des Abas (s. d. Nr. 3 und A b an-
tes) und Grossvater des Chalkodon (urspriing-

des Kaliistratos, lehrt fCIA II 954), in der zehn 60 lich wohl identisch mit Chalkon , was nur ein

Athener und mehrere Metoeken als Zegoxoioi fur

dieses Fest genannt sind. In kuhner Combination
hat A. Mommsen (Heortologie 311ff.) die Ch. mit
den Hephaistien identificiert und weiter ange-

nommen, dass die fur letztere bezeugte Xafixdg

zugleich als Schlussfeier (exi'flda) der Apaturien
aufzufassen sei: diese Nachtfeier ware dem He-
phaistos, der darauf folgende ,Lichttag' als Athe-

Kurzname ist), der nach einer Version (Schol. II.

II 536) Sohn des Kekropiden Metion war, als

ihren Ahnherrn und waren wohl aus Euboia nach
Attika eingewandert. [v. Schoeffer.]

Chalkideus (XaXxiSevg), Lakedaimonier, wurde
nach dem Ungliick der Athener auf Sicilien an
Stelle des Nauarchen mit der Ausriistung von 5
Kriegsschiffen in den lakonischen Hafen beauf-

tragt (Thukyd, VIII 6, 5. 8, 2. 11, 3) und fuhr

nach allerlei VerzOgerungen im Fruhjahr 412 be-

sonders auf Betreiben des Alkibiades mit einigen

peloponrtfsischen Truppen zum Kriege in Ionien

nach Chios ab. Alkibiades begleitete ihn. Mit

dessen Hulfe gelang es ihm, zuerst Chios, dann
Erythrai und Klazomenai zum Abfall von Athen

zu bringen und bald darnach, als der attische

Strateg Strombichides zum Riickzug nach Samos
gezwungen worden war, auch Teos (Thuk. VIII

14. 16 , vgl. 25, 2. 28, 1. 32, 2). Endlich gewann
er auch Milet und schloss darauf mit Tissaphernes

das erste persische Biindnis ab (Thuk. VIH 17f. 36,

2. 43, 3). Aber bald darnach fiel er bei Panormos

im milesischen Gebiete im Kampfe gegen die

landenden Athener (Thuk. VIII 24. 45, 1).

[Niese.]

Chalkidike {% Xakxtdixtj und r\ XaXxiSixij

X<i>Qa; lafc. Chaloidiee , von den Bewohnern und
Besiedlern, den Xalxtdstg aus Chalkis auf Euboia

genannt).

1) XalmSixi) fj iv Evfioiq, Landschaft auf

Euboia (s. d. und Chalkis Nr. 1), Gebiet, das den

Chalkidiern gehOrte, Aristot. hist. an. 1 17. Har-

pocr. s. "AQyovQa. MOglicherweise bezieht sich

XaKxtSixrj CIG I 1571 auf diese Landschaft.

2) r) XaXxidixt] (Ji im deqxrjg) (s. K. G.

Bshnec'ke Forschungen auf dem Gebiet der atti-

schen Eedner I 96 nr. 1), gewOhnlich aber ohne

Zusatz. Als siidlicher Ansatz an die Schwemm-
landkiiste, die der siidthrakischen Ebene vorge-

lagert ist, erstreckt sich, der ausseren Form nach

etwa ein verkleinertes Gegenstiick zu den sud-

lichen Landzungen der Peloponnes, eine beilaufig

4000 qkm. grosse, dreifingerige Halbinsel (von den

heutigen Geographen im ganzen Ch. genannt, s. u.),

der letzte Auslaufer des makedonischen Hiigel-

landes ins aegaeische Meer. Langgestreckte , in

der Nordsudachse schmale Seen (der Ostliche

grOssere BoXfir), jetzt BeschikgOl), die nach Osten

entwiissert werden, trennen sie deutlich von dem
Hiigelland. Deren Westende ist nur 13 km. von

Thessalonike, das an der westlichen Wurzel der

Halbinsel liegt, entfernt, und nur eine schmale,

niedere, aus griinen Schiefern aufgebaute Schwelle

von kaum 200 m. ist zu iibersteigen , um von

Norden her auf sie zu gelangen. Diese Halbinsel

bildet so eine beinahe ganz vom Festland abge-

loste, fast viereckige Scholle aus Gneisen, Phyl-

liten und Marmor, an deren Sudrand sich die

drei schmalen fingerartigen Landzungen anglie-

dern. Von jener Schwelle streicht sudOstlich ein

aus krystallinischen Schiefern gebildeter Berg-

riicken in die Halbinsel hinein (im Chortiatschi

1187 m. hoch). Der grOssere Teil der Halbinsel

ist ein waldreiches , wohl bewassertes Bergland,

landschaftlich schon. In der nordSstlichen Ecke,

wo die ftctde/io/jogi-a., das Bergwerksgebiet, sich

befinden, reich an Eisenstein, silberhaltigem Blei-

glanz. Metalllagern, die seit uralten Zeiten aus-

gebeutet werden. Das sudwestliche Drittel mit

tertiaren Kalken und Sandsteinen ist jetzt wald-

arm, steppenartig. Ostlich von dem mittleren

Finger, der ehemals Sithonia. jetzt Longos (d. h.

Waldgebiet) genannten Landzunge streckt sich

die Steilkuste der Akte aus krystallinischem

Schiefer mit der weithin sichtbaren Landmarke,

der 1935 m. hohen Marmorpyramide des Athos

(s. d.) weit ins aegaeische Meer. Die minerali-

schen Schatze, das Bauholz, die fruchtbaren Thal-

ebenen hatten Verlockungen genug fiir Colonisten

aus dem griechischen Siiden und fiir die Staaten

des griechischen Festlands, die ihren Nahrungs-
bedarf nicht aus dem eigenen Land bestreiten

konnten. Das Klima ist ein gemildertes mittel-

europaisches, da infolge der Meeresumgebung der

reichgegliederten Halbinsel die Harten des Fest-

10 landsklimas abgeschwaeht werden.

Chorographie: Die im Westen die Halbinsel

bespiilende Bucht hiess im Altertum (von der

Stadt Qe^firj [spater OsaaaXovixtj] genannt) ©«jo-

ftatog xahiog (Herodot. VII 121—128 u. sonst.

Skyl. 66. Strab. Tac. Plin. Ptol. Steph. Byz.

Inschr.), 6 Qeg^arog j.iv%6s (Strab.), 6 OeQfiaXxog

xobiog (Mela. Plin. Ptol.), bei den ROmern sinus

Maeedunicus (Plin.), mare Macedonicum (Liv.)

(jetzt Golf von Saloniki). tber die Begrenzung
20 s. Hoffmann Descriptio Chalcidicae Thracicae

s. Macedonicae I. Gymn. Progr. Bromberg 1854, 1.

Im Osten grenzte der vom Strymonfluss'genannte

StQVfiovixog xokxog (jetzt xoQtpog Trjg Kwrioag
oder Golfo di Rtodina oder Orphani) die Halb-

insel ab.

Der Name Ch. wurde zuerst in Verbindung

mit ywga in Beziehung auf die Chalkidier (und

Eretr'ier) gebraucht, die im 8. Jhdt. eine grOssere

Anzahl kleiner Pflanzstadte dort anlegten. XaX-
SQxidixdv yevog Herodot. VII 185. VIII 127, XaX-

xidixfj anscheinend zuerst Thucyd. I 65 u. o. Dei-

Name bezeichnete selbstverstandlich ursprunglicli

nur das von den Besiedlern aus Euboia besetzte

Gebiet. Die ganze Halbinsel nannte man anfang-

lich wohl Xeeadvtiooc, vielleicht fj iv €>Q<xxfl xzq-

odvrjaog ; s. Hekataios EtiQiosirj bei Steph. Byz.

s. Mrjxvpegva (vgl. Meineke Steph. Byz. zu

2dvfj und zu Alyai . . . rijs Qq^xtjoIcov (!) y.sQgo-

vr)oov). Vgl. C. Mii lie r zu Ptol. Ill 12, 2. Eustath.

40 zu II. II 92 und den Art. Bottike.
Oberflachengestaltung und horizon-

tale Gliederung: Die Bergzftge, die uns den

alten Namen nach nur zum geringsten Teil be-

kannt sind, streichen fast alle von Nordwesten

nach Siidosten. Zwischen ihnen und zwischen

den Kustengebirgen und den. Kfistenrandern er-

stiecken sich grossenteils fruchtbare Langsthaler.

Bezflglich der heutigen Namen s. die Specialkarte

des k, k. militargeographischen Instituts in Wien
50 (Centraleuropa Bl. N 14). Der Kiaaog (Kiaoogl)

Nicandr. theriac. 804. Lycophr. 1234 (Ktaoovg

Hesych.) von derLandschwelle nOrdlich vonTherme-

Thessalonike 24 km. lang siidSstlich, vom Epheu
genannt? (jetzt Kogtaxifov) Chortiatschi 1187 m.).

To Kd).avgov Sgog im Gebiet 'Ar&cfiov; 16 km.

sfldlich vom eben genannten, 1042 m. hoch; der

westliche Auslaufer dieses Zuges endigt im Vor-

gebirg ij Atvsia Ps.-Scymn. 628 (cod. ATvia), das

heutige Kaiaburnii (= Schwarzvorsprung) ; die

60 Gegend hiess ATvtia Herodot. VII 123 u. a. IIol-

Xfjvri erfullt die westlichste 386,6 qkm. grosse Land-

zunge, Apollon. Argon. 599 und Schol., hat das

ntbiov <Ptiyoag s. Pape-Benseler WOrterb. d.

gr. Eigenn. s. 4>).ey q a. Der mittlere gebirgigere

Auslaufer der ganzen Halbinsel ff Si&mvia 387 qkm.

(Name aus thrakischem Sprachgut?) hat in der

zwischen ihr und dem /TaAA^r^-Rucken befindlichen

toronaeischen Seebucht (der nordostliche Teil be-



2071 Clialkidike Chalkidike 2072 2073 Chalkidike Clialkidike 2074

sonders mekybernischer [jetzt Kdgtpog rov '4.

Mdpa] und sermylischer Golf genannt) die besten
Hafen, z. B. den Kaxp6g hfitfv (Kaxpde im wOrt-
lichen Sinn, jetzt Kovtpog ?ufih'ag). Den Sithonia-
zug trcniit Tom hOchsten Ostlieluten AikJaufcr der
'Axzrj oder Ilagaxzia (Ptolem. Ill 12, 10) mit dem
Athos (s. d.) der singitisohe Golf (jetzt Kdgg/og
xov 'A. "Ogovg). Mails Hypsixorus Plin. n. h. IV
36 wird von H. Kiepert Atlas von Hellas Bl. 7

aov) nordlich von der 'Axri) mit dem Hafen lldv-

oqi-w; ist ein Teil des strymonischen Busens und
hat als Nordgrenze ein anderes IlotnSijwv axgov
am jetzigen xdftog Mdg^aga, der Landspitze des

jetzigen Zzgapsvixog-Zuges. Das Eilaud Kaitgog
([jetzt Kavnavd] gegenuber der gleiehnamige
Hafen) liegt nicht weit siidlich von dem Ausfluss,

der durch das Langsthal AvXibv das Becken des
Bolbesees entleert, s. A u 1 o n Nr. 8 und B o 1 b e Nr. 1.

unter Zweifel in der Mitte der Halbinsel, da 10 Auf Kieperts Karte heisst er 'Pmiog. Hoff
wo das jetzt XoXoficovdag genannte Gebirg
1042 m. hoch sich erhebt, angesetzt. Plin. n. h.

IV 36 nennt noch der Lage nach uns unbekannte
monies: Epifus, Algion, Maeuonim (vv. 11.).

Als Vorgebirge kennen wir aus den alten
Quellen noch, etwas siidlich von Aivsia: riycovig

Ptolem. Ill 12, 10 [vv. 11.). Etym. M. 231, 27:
riymvls axga fiExaigi) MaxsHoviag xal JlaV.tjvijg.

JJooslSiov Vorgebirg und Demos auf der Land-
zunge Pallene (Liv. XLIV 11. Paus. VII 27, 8),

,
jetzt Kdflog Kaoodvdgag, 10 km. ostlich das jetzige
Dorfchen IToaiSiov. Die Siidspitze von Pallene
bildete das Vorgebirge zu Edvauzgov, fj Kavdozga,
id Kavdaxgator, f/ Kavaozgair) axgrj , s. P a p e -

Benseler Wfirterb. d. griecli. Eigenn. von der
einem xdvrjg oder xavovv ahnlichen Gestalt so ge-
nannt. Der urspriingliche Name wohl Kdvaozgov
oder Kavdozga (jetzt xujiog IIodiovQi, aber die

k. k. milit.-topogr. Specialkarte verzeichnet auch

mann Descr. Chalcid. Thrac. 3 findet in den
Worten des Prokopios (de aedif. IV 3) 'Prolog
qu . . . . Qsaoa).oriicTjg ovx Sjzcd&sv einen Grund,
den 'Pqywg vielmehr mit dem ^*«/to5ff-Flusschen
im Westen (s. u.) gleichzusetzen.

Die Flusschen konnen der vielen Gebirgs-
querriegel wegen nicht bedeutend sein. Bekannt
sind uns: oAvdsfiog (jetzt Baodoxfoafiog, Hesych.
s. Av&t/tovg) Schol. II. XX 307 in der Landschaft

20 'Avfie/iov; (= Blumenau), s. Bd. I S. 2369, 6 Xdfigig
Ptolem. II 12, 10 etwas o'stlich vom Vorgebirg
riycovig, s. o. C. Mii lie r vernvutete, der Name
sei Kwpgvg zu schreiben. s. Chabrios. 'O Bgvyog
Lycophr. 1407. Hesych., auf der Halbinsel Pallene.

Die Flusschen 6 'OZw&iaxdg und 6 'A/iphqg nach
Hegesandros bei Athen. VIII 834 e bei Apollonia,
beide Zufliis.se zum Bolbesee. Der Wv^go; in der
'AaotjgiTcg, Zufluss zum singitischen Golf, Arist.

hist. an. 72, 1, von den Thrakern Kochryna ge-
ein xd/log Kavdoxgi etwas westlich davon). An 30 nannt, Antig. mirab. 84. Ein Fliissehen bei Olyn
der Ostktiste der Pallene ist noch das Vorgebirg
von Bqanfiog (Bgapfatg Skyl. 66), Steph. Byz.,

beim heutigen xdflog Kagdjii zu nemien. Die si-

thonische Landzunge hat den kleinen Landvor-
sprung f) Arjxvdog (wohl der jetzige xdftog IJa-

nadiag mit den Nijoid Sxalddoag davor) axgov
xfjg xdhcog (sc. Togcovqg) eg rip' Mlaaaav djzsi-

J.rjfCfierov ev ortrcp lo&jiq>, Thuc. IV 113, im Slidcn

das Vorgebirg 6 "AfiTic/.os (jetzt noch so) und i)

thos erwahnt Xenoph. h. gr. V 3, 8. 4.

LandschaftenundBezirke. Ostlich von der
'AfupagTzig, der Gegend um Therme-Thessalouike,
streckt sich das siidliche Ende der MvySovia sud-
licli vom Bolbesee in die Halbinsel. Siidlich vom
Kissos (s. o.) sind die Gebiete 'Avfis/iovg (s. Bd. I

S. 2369) , Al'veia um die Stadt Al'veia und das
Vorgebirg A'tvewv, siidlich vom .Kcy.ai'poi'-Bergzug,

die Kgoaoalt] oder Kgovcig, Ostlich, davon die Boz-
Aiggig (thrakisch oder mit dsgpig = rohe Tierhaut 40 ztx>) (s. d.), das fruchtbare Gebiet der Landzunge
in Verbindung zu bringen), jetzt nach der k. k.

milit.-topogr, Specialkarte von Centraleuropa Bl.

N 14 noch so genannt, etwas ostlich vom jetzigen

xdftog Aginavov, nach M e 1 e t i o s rsoiygaipla II

462 aber xdfio $dooog. Es ist das Toronac pro-
manturiiim Liv. XXXI 45. An der Ostktiste

ist der oder die exdxziog azog-dvy'i Tizwrog Lycophr.
1206 anzusetzen. etwa an den zackigen Felsbil-

dungen des Karwunoberges. Die gebirgige 'Axtzj-

Landzunge (bei Ptolem. Ill 12 auch IJagaxzla 50
genannt) lauft in ihrem siidlichen Teil, dem eigent-
lichen Athos, in das Kviiqator axgov aus (von
einem Nymphenheiligtum genannt)," jetzt y.dpog

'A. r^fngyiov, das von dem "Ado>g axgov des Ptolem.
ni 12, 9 (jetzt xdflog Z/wgva) verschieden ist.

Das 'Axg-ddajg axgov (nicht zu verwechseln mit
dem Orisn&mm'Axgo&coor) ist, da Strab. VII frg. 32
es an dem strymonischen Golf (jetzt Bucht von
Bendina) ansetzt , kurz westlich' vor dem ganz

IIa).h)vr) (myth. Name <P}Jyga) mit der Oga/ii-

fiovoi't] dugdg um Thrambos, die %d>gr) Zidoivh]
der benachbarten Landzunge, der aiyicd6s'A/ixs).ov

um das Vorgebirg "Afuzelog (s. o.) der sithoni-

schen Halbinsel, die 'AooijgTzig um die Stadt "Ao-
Gijga , das Gebiet der lAxzt) oder die IJagaxzia,
Ptolem. Nordlich von Stageira das Svliog .-redtov,

Herodot. VII 115. Leake Trav. in N. Gr.
Ill 171.

Bodenbeschaffenheit, Naturproducte.
Namentlich das Gebiete von Pallene, aber auch
die Langsthaler der ubrigen Teile der Halbinsel
waren fruchtbar und somit ein begehrenswerter
Besitz fur Staaten, deren Boden nicht die zur Er-
nahrung der Einwohner nOtigen Lebensmittel und
nicht genug Nutzholz abwarf. Weinbau besonders
um Mende, dann auf der Sithonia. vgl TAtiTiE/.og,

Honig s. den Namen Melissurgis auf der Pallene,
Dionys. per. 327, Metallgewinnung um Stageira.

schmalen
,

auf Befehl des Perserkonigs Xerxes 60 jetzt Nisworo, das Gebiet der /tade/tozwma d. h
durch stochenen Isthmos in der vielgegliederten

Landzunge zu suchen, die der Auslaufer der jetzigen
Meyd/.t] fily/.a ist und deren Endspitze jetzt xdflog

ID.azvg heisst. Vor dem Sudende des Canals
liegen Inselchen, grfisste Movhavn)-, dabei ist viel-

leicht der Aeneae portvs (Liv. XLV 30, vgl. Tafel
De Thessalonica 265) zu suchen. Der kesselartig

cinbuchtende akanthische Golf (jetzt K6gr
f og 'Tsgtn-

BergwerksdOrfer. Die dichten Walder, deren esjetzt

noch viele giebt, namentlich des Ostlichen Teils

lieferten viel Pech und Bauholz fur Hauser und
Schiffe, vgl. die Inschrift bei Le Bas- Wadding-
ton III nr. 1406. Jetzt noch giebt es viel Jagd-
wild.

Einiges aus der Goschichte. Urspriing-
lich war die Halbinsel von thrakischen (und pc-

lasgischen [!]) Stammen bewohnt. Wir finden,
-

dass noch in spaterer Zeit eine Znnge der Gemar-
kung Mygdonia sich in die Ch. heroinstreckte,

wir haben eine Anzahl Landschaften wie Bottike,

Krossaia u. a. und Stadte, deren Namcn aus thra-

kischem Sprachgut genommen sind. Noch 479 war
Olynthos im Besitz der Bottiaier. .Am zahesten

hat sich das Vorgriechentum auf der rauhen waldi-

gen Akte erhalten, auf der nach Thukydides kleine

3io7Joj.io.Ta von Barbaren und Halbbarbaren lagen. 10

Auf dieser Landzunge erhielten sich die Urein-

wohner auch, als im 8. Jhdt. Chalkidier und Ere-

trier aus Euboia eine ziemlich grosse Anzahl kleiner

Pflanzstadte auf Akte selbst und in ihrer Qm-
gebung anlegten und als gegen das Ende des

6. Jhdts. Leute von der Inset Andros sich auf

Akte (in Sane) niederliessen. Von den Stadten Thys-

sos, Kleonai, Akrothooi, Olophyxos und Dion auf

der Akte sagt Time. IV 109, dass sic von einer

MischbevOlkerutig bewohnt waren , die der bar- 20
barischen und der hellenischen Sprache kundig
waren, dass wohl chalkidische Elemente zum ge-

ringen Teil vorhanden waren , den Grundstock

aber Pelasger , Leute wie sie auch auf Lenmos
lebten, dann Krestoner, Bisalter und Edoner bil-

deten. Die verhaltnismiissig spate und wenig
dichte Besiedelung durch Hellenen macht es er-

klarlich, dass die Halbinsel trotz einzelner bliihen-

der und zu Zeiten machtiger Stadte an der eigent-

lichen hellenischen Bildung nur bescheidenen An- 30
teil hatte. Vgl. Athos Nr. 1.

Als Peisistratos_ zum zweitenmal aus Athen
vertrieben worden war (550/49), wahlte er sich

vorerst den nordwestlichen Teil der Halbinsel zum
Schauplatz seiner Thiitigkeit , vereinigte Leute
vom Siidabhang des Kalaurongebirges zu einem

Xmglov Nainens Paixrf.og, Aristot. xol. ''Ad-. 15, 2,

dann ging er ostlich an den Strymon. Auf seinem

Zug gegen Griechenland 460 liess der Perserkonig

Xerxes den Isthmos der Akte durchstechen, wcil 40
die von seinem Vater ausgeschickte Flotte unter

dem Befehl des Mardonios 493 beim Umfahren
des Athos grOsstenteils gescheitert war. Bei Akan-
thos trennte sich die Flotte des Xerxes im Sommer
480 vom Landheer , mit dem es vom Hellespont

her Fiihlung gchabt hatte. Das Landheer zog

geraden Wegs durch die Ch. nach Therme und
nach den Misserfolgen in Griechenland wahrschein-

lich denselben Weg zuriick. Das Missgeschick

der Perser verursachte eine Erhebung der mach- 50
tigeren Stadte auf der Pallene, z. B. Potidaias,

gegen die Perserherrschaft , der sie kurz vorher

unterworfen worden waren. Darum unternahm
Artabazos, der den Xerxes auf seinem Eiickzug

begleitet hatte, einen Winterfeldzug gegen Poti-

daia und Olynthos, dessen Einwohner damals Bot-

tiaier waren. Olynthos nahm er ein und iibergab

die Stadt nach Ausrottung der Bewohner dem
Kritobulos aus Torone. Xunmehr wurde Olynthos

von Chalkidiern bevSlkert. Die dreimonatliche 60
Belagerung der Potidaier, die von Stannnesge-

nossen unterstiitzt waren. blieb fruchtlos. Viele

Stadte der Halbinsel sehlossen sich dem Bund
unter Athens Fiihrung an. Zum Bgaxrxog <fdgog

s. Tributlisten. 432 Aufstand der chalkidischen

Stadte wider Athen. Bis 414 behielt Athen einen

Teil seiner Seeherrschaft in diesen Gegenden. Um
392 Bund der. chalkidischen Stadte unter Fiihrung

von Olynthos. Bundosmunzen des xoivov t<3c

Xakxidsmv Itzi &o<ixr) Imhoof-Blumer Monn.
grecques 7 Of. Hea'd'HN 185. 383 Abfall vou
Akanthos und Apollonia vom chalkidischen (oder

olynthischcn) Bund. 379 der Bund durch die Sp:ir-

tiaten und Amyntas III. von Makedonien ge-

sprengt. 378/377 im neuen attischen Seebund,

CIA II 17. 364 wird Timotheos, Feldherr der Athe-

ner, bei seinen Unternehmungen gegen die Chal-

kidier von Meuelaos , dem Halbbruder des Phi-

lippos II. von Makedonien, mit Geld unterstiitzt.

355—351 ervveist sich Philippos II. dem Bunde
gegeuiiber wohlwollend, fasst aber allmahlich festen

Fuss auf der Halbinsel. 351 wendet der Bund
sich von Philippos II. ab. Frieden der Chalki-

dier mit Athen. 349 Olynthischer Krieg. Phi-

lippos erobert 30 chalkidische Stadte. Demosthe-

nes' I. olynthische Rede. Biindnis. Friihjahr 347
bemachtigt sich Philippos II. der Bundeshaupt-

stadt Olynthos. Die Chalkidier in die Fremde-

verkanft. Die Stadte haben alle Bedeutung ver-

loren; daher kommt es wohl, dass so wenig neue
Ortsnamen an alte anklingen, trotzdem die Halb-

insel immer hellenisiert blieb.

Beziiglich der einzelnen Stadte. Ortschaften,

Castelle siehe die einschlagigen Artikel. Im folgen-

den [s. die Tabelle S. 2075f.) soil hievon nur ein

Yerzeichnis aufgestellt worden, wobei die alteste-

Belegstelle aus der Litteratur, die Lage (z. B.

Pall. = Pallene, Pall.-Sith. = zwischen Pallene

und Sithonia , n. von Pallene = Hinterland von

Pallene u. s. f.) und Verweisung auf die Seiten-

zahlen von Hoffmanns Programm: Descriptio

Chalcidicae Thracicae s. Macedonicae, Bromberg
1854 und auf die friiheren Artikel dieser Real-

encyklopiidie gegeben werden.

Litteratur: Unter dem Namen des Aristote-

les geht die Schrift: Xakxidecov rcov sjzi Qgaxjt

noXizeia FHG II 153. 158; jtlattriviaxd des Kriton

FHG IV 373, des Hegesippos ebd. IV 422. Neuere

Litteratur (Auswahl): L. Burgerstein Denk-

schriften Ak. Wien, Math.-naturw. Kl. XL 321ff.

(mit geolog. Karte). B. M. Cousin dry Voyage

dans la Mac^doine, cont. recherches sur l'hist., la

ge'ogr. et les antiquites de ce pays, Par. 1881.

M. D i m i t s a s s 'Air/ala yecoyg. xfjg Maxe&ovtag,

'A&. 1870—74; ders. 'H Maxsdovia ('A&. 1896).

Th. Fischer in Kirch hoff Unser Wissen von

der Erde III 119ff. 141ff. 164. A. Grisebach
Reise durch Bumelien nach Brussa im J. 1839,

Getting. 1841. L. Heuzey et H. Daumet Mis-

sion arche"ol. de Macddoine, Par. 1876. W. M.

Leake Travels in Northern Greece, Lond. 1835.

G. Lolling Iw. v. lliillers Handbuch III 225ff.

M. Neumayr Denkschr. Ak. Wien. Math.-naturw.

Kl. XL 328ff. H. F. Tozer Researches in the

Highlands of Turkey, London 1869.

[Burchner.]

3) Chalkidike {Xalxibixii Ptolem. V 15, 18

;

Plin. n. h. V 81 Chaleidene), syrische Landschaft

ostlich vom Orontes bis zur Wuste reichend, so

genannt nach der Stadt Chalkis Nr. 14 (s. d.);

von Plinius (a. a. O.) als regio fertiiissima ge-

riihmt; fraglich ist, ob sich die Erwahnung eines

Konigs Aristobul von Ch. (Joseph, bell. Iud. VII

7, 1) auf diese Ch. oder auf das Gebiet von Chal-

kis am Libanon (s. Chalkis Nr. 15) bezieht. Lit-

teratur s. bei Chalkis Nr. 14. [Benzinger.]
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lands, und nicht unpassend vergleicht Liv. XXX
23, 12 (d. b. Polybios) den Euripos mit den Ther-
mopylen.

Chalkis mitdem Euripos.

Tie/cn-in Fatten.

,

Eoh&i in tmgL Fuss

Name. Gegen die nahe liegende und schon
von den Alt-en vertretene Ableitung von yalxog
haben Bursian Geogr. II 413,2 und Kiepert
Alte Geogr. § 226, 1 denselben auf yalxrj = xaXxt

dem troianischen Krieg miter Kothos, Strab. X
447. Plut. qn. Gr. 22. Veil. Pat. I 4, 1. 'Aty-
vaicov obioixog nennt Ch. Liban. im Arg. Dem. I.

Jedenfalls weisen viele Beziehungen der altesten
Zeit nach Altika, a-nderseits i'reilich auch nach
Boiotien hin , Busolt 291. Zeitlich mOgen
die Anfange der Stadt bis in die mykenische
Periode hinaufreichen, E. Meyer Gesch. d. Alt.
II 198. Duncker Gesch. d. Alt. V 479. Schon in

10 den ersten Jahrhunderten des letzten Jahrtausends
v. Chr. muss Ch. eine durch Handel bliihende und
seemachtige Stadt gewesen sein; denn von dort
gingen z ahlreiche Colonien nach den verschiedensten
Richtungen aus. Ein Hauptzug chalkidischer Colo-
nisation war nach Norden gerichtet; dort wurden
die sogenannten nordlichen Sporaden, Skiathos,
Peparethos, Ikos, an welchen die nOrdliche Aus-
fahrt aus dem euboeischen Meer vorbeifuhrte, von
Ch. aus besiedelt (Skymn. 580—586) und damit

20 ein wichtiges Zwischenglied fur die Verbindung
mit der thrakischen Kliste gewonnen, wo an der
grossen dreigliedrigen, nachmala Chalkidike (s. d.)

genannten Halbinsel eine Keihc kleinerer Pflanz-
stadto gegrundet wurde. Die Zeit dieser Siede-
lungen wird in das 8. Jhdt. zu setzen sein, Bu-
solt 452f. Gleichzeitig richtete sich das Augen-
merk der Chalkidier nach dem Westen, wo sie

in enger Handelsfreundschaft mit den Korinthern
als Fiihrer der griechischen Colonisation erschei-

30 nen. Als ihre alteste Pflanzstadt gait dort Cumae
(s. d.), deren iiberliefertes Griindungsdatum (1051
v. Chr.) freilich nur auf einer Verwechslung mit
dem aiolischen Kyme (s. d.) beruht, Duncker
485f. Busolt 391f. Uber das 8. Jhdt. kann
nach allem, was wir von der Entwicklung der
hellenischen Seefahrt und Handelsbeziehungen
wissen, eino Colonisation an diesen Kusten nicht
hinaufgeruckt werden. Hand in Hand damit
gingen die Niederlassungen in Sieilien (Strab. X

40 447), wo (doch wohl schon fruher als Cumae) um
735 v. Chr. Naxos (s. d.) als erste griechische

Pflanzstadt begrundet wurde, das seinerseits wieder
Ansiedler an Katane und Leontinoi abgab. Ebenso
wurden an der Meerenge Zankle und Rhegion von
Ch. aus besiedelt und von ersterer Stadt aus
Mylai und Hlmera. Naheres hieruber siehe bei
den einzelnen Stadten, sowie bei Holm Gesch.
Sicil. I 116ff. Duncker 483ff. Busolt 385f.

390. 396. 415f. 442. Meyer 470ff. Die Handels-
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,Purpurschnecke' zuruckzufuhren gesucht, was an- 50 freundschaft mit Korinth, ohne welche eine so
gesichts des in der Nahe thatsachlich betriebenen
Kupferbergbaus wenig Wahrscheinlichkeit hat.
Lber die Kupfergruben bei der Stadt vgl. Neu-
mann- Partsch Phys. Geogr. 229. 233. Busolt
Gr. Gesch. 12 452. Andere Namen, die fur Ch.
angefuhrt werden, sind Evfioia (Hekat. 105, vgl.
Xr. 2), Szv[i<pr)/.os, 'A'/.UaQva, Steph. Byz. Eustath.
zu II. II 537 und Dion, perieg. 764.

Geschichte. Als Urbewohner werden ge-

uiibehinderte Festsetzung der Chalkidier im Westen
nicht moglich war, kam in der Folge auch in

der gleichformigen Entwicklung der Munzwahrung
(seit etwa 700 v. Chr.) zum Ausdruck, s. Curtius
Herm. X 21aff. und die Nachweise bei Busolt
451f. Head HN 303 (alteste Miinzen von Elek-
tron). War so der Handel in den westgriechi-
schen Gewassem wesentlich in den Handen der
Chalkidier und Korinther, so zeigte sich der Ein-

nannt Abanten (II. II 536f.), deren Fiihrer vor 60 fluss jener auf die geistige Kultur darin, dass das
Troia, Elephenor, zum Sohn des Epouymos von
Ch., Chalkodon, gemacht wird (ebd. 541. IV 464;
eine Phyle 'Afiavris noch auf einer Inschrift der
Kaiserzeit bei Ulrichs Reisen II 223f.); Kureten
nach Archem. bei Strab. X 465 (FHG IV 315);
attische Colonisten unter Pandoros, Sohn des
Erechtheus, Skymn. 573, oder Alkon (s. d. Nr. 1)
nach Proxen. in Schol. Apoll. Bhod. I 97, nach

in Ch. gebrauchte Alphabet nicht nur fur einen
grossen Teil des festlandischen Griechenland, son-

dern durch Vermittlung der chalkidischen Colonien
in Campania auch fur die einheimischen Volker
Italiens massgebend wurde, von denen es in der
Form der lateinischen Schrift auf die modemen
Kulturvolker iiberging. Vgl. Bd. I S. 1614. 1627ff.

und die Karte zu Kirch hoff Studien z. Gesch.

d. gr. Alph. Duncker 481. 488f. Wie die bios, welche an einem Tag die zur Hulfe herbei-

Schrift, so wanderten auch griechische Mythen, eilenden Boioter und, iiber den Sund setzend, die

so' die Aineiassage, von Ch. iiber Cumae nach Chalkidier sehlugen (Herod. V 77). Simonides

Italien. s. Busolt 394f. Wahrend so Macht und von Keos hat diese Thaten in Grabschriften auf

Einfluss der Chalkidier nach aussen hin immer die gefallenen Athener (frg. 89. 108 Bgk.) und
wuchs, hatten sie zu Hause einen schweren Kampf einem Epigramm aaf dem ehernen Viergespann,

um den Vorrang auf der Insel auszufechten. Ere- das zum Andenken des Siegs der StadtgSttin ge-

tria, die nur drei Stunden entfernte Nachbarin weiht wurde, verherrlicht (frg. 132 Bgk.). Von
von Ch., hatte seinen Einfluss uber den siidlichen dem letzteren Tetrastichon, das auch Herodot. a.

Teil von Euboia hinaus bis auf die Kykladen- 10 a. O. Diod. X 24, 3 mitteilt, haben sich Bruch-
inseln Andros, Tenos und Keos ausgedehnt (Strab. stiicke sowohl der urspriinglichen wie der nach
X 448), wahrend Ch. den Norden mit der aegae- 440 v. Chr. (s. u.) erneuerten Ausfuhrung auf
ischen Hafenstadt Kerinthos beherrschte. Lange Stein erhalten , CIA I 334. IV 1 , 334 a. H.
waren beide Stadte bei der Aussendung von Co- Blilmner zu Paus. I 28, 2. Die Folge dieser

lonien gemeinsam vorgegangen, da mochte das Niederlage war, dass der chalkidische Adel das

driickende Ubergewicht von Ch. und* der haus- im lelantischen KriegegewonnenefruchtbareAcker-
liche Streit um den Besitz des fruchtbaren lelan- land an den Sieger abtreten musste, der es unter

tischen Gefildes, das sich zwischen den beiden 4000 attische Kleruchen verteilte (Herodot. V 77.

Stadten ausdehnte, fur Eretria der Anlass sein, VI 100) und sich von nun als ,Bterr' der Stadt

den Entscheidungskampf aufzunehmen , der weit 20 betrachtete (Diod. a. a. O.). Auf diese Bewirt-

iiber die Bedeutung einer Localfehde hinaus die schaftung des lelantischen Feldes durch Colonisten

griechische Welt erregte und besonders die See- aus einem demokratischen Gemeinwesen und die

machte in zwei Lager teilte (Thuk. I 15, 3). So Anderung der Verfassung von Ch. in demokrati-

hielt Samos zu Ch., Milet zu Eretria (Herodot. schem Sinne beziehen wir mit Duncker VI 575f.

V 99), in gleichem Sinne standen sich Korinth die Klage des Theognis 891ff., welche Meyer 539
und Megara gegenuber, und Hiilfstruppen der minder wahrscheinlich auf Parteikampfe nach dem
thrakischen Tochterstadte wie thessalische Eeiter lelantischen Kriege zurilckfuhren will. Doch er-

(unter Kleomachos, dessen Grabmal mit hoher fahren wir von solchen, chronologisch allerdings

Saule spater am Markt gezeigt wurde, Plut. amat. nicht naher bestimmbaren Parteikampfen aus dem
17) kampften fur Ch. gegen die iiberlegene Ritter- 30Bericht bei Aen. Tact. 4 iiber eine Einnahme von
schaft von Eretria. Ein ritterlicher Zug geht Ch. durch .Verbannte' (nach Meyer a. a. O. Demo-
durch diesen .lelantischen Krieg', nur das Schwert kraten) von Eretria aus. Jedenfalls war durch
und die Stosslanze, deren kundige Fuhrung schon die Niederlage des J. 506 die Adelsherrschaft in

II. II 542ff. an den Kriegern Euboias riihmt und Ch. erschiittert, die Machtstellung der Stadt ge-

Archil. frg. 3 besingt, sollten im Nahkampf entschei- brochen und die Herrschaft der Athener iiber ganz
den, verpont war der Gebrauch aller Wurfwaffen, Euboia angebahnt worden, Duncker VI 570—77.

wie Wurfspeer, Bogen und Schleuder, und eine feier- Busolt II 2 442ff. Die 4000 attischen Colonisten

liche Vertragsurkunde im Tempel der Artemis konnten sich allerdings nicht lange ihres Besitzes

zu Amarynthos (Strab. X 448) heiligte das Uber- ungestort erfreuen. Beim Anzug der Perser im
einkommen. Wiederholt mOgen die Kampfe er- 40 J. 490 sollten sie dem bedrohten Eretria Hiilfe

neuert worden sein, deren Ausbruch an das Ende leisten, zogen es aber vor, sich iiber die Meerenge
des 8. Jhdts. gesetzt werden muss, wahrend die nach Attika zuriickzuziehen , Herodot. VI 100.

Entscheidung erst um die Mitte des 7. Jhdts. Duncker VII 117f. Busolt II 2 577f. Dass sie

fiel ; sie endeten mit der Niederlage Eretrias, das spater wieder in ihr Besitztum zuriickkehrten, wird
mit der lelantischen Ebene auch den Vorrang auf nicht iiberliefert; ein freundschaftlicheres Verhalt-

der Insel und seine Machtstellung im aegaeischen nis der Athener zu Ch. seit jener Zeit kann wohl
Meer einbusste. Dondorff De rebus Chalcid. daraus vennutet werden, dass erstere den Chal-

(Hal. 1855) 5—18. Duncker 489—492.515. kidiern im J. 480 zwanzig Schiffe zur Bemannung
Busolt 455ff. Meyer 539f. Holm Aufs. f. gegen die Perser stellten, Herodot. VIII 1. Bu-
E. Curtius (18*1) 21ff. 50 so It III 431. Jedenfalls lasst letztere Thatsache

Dieser Erfolg nach aussen bedeutete fiir die auf den gewaltigen Riickgang der Seemacht von

innere Entwicklung der Stadt zunachst eine Star- Ch. seit dem 6. Jhdt. schliessen. Die Teilnahme
kung des herrschenden Regierungssystems , der der Xai.xidfjg an der Schlacht bei Plataiai (479)
Aristokratie. Nat*Ji der Abschaffung des KOnigtums, kiindet Herodot. IX 28. 31 und die Schlangen-
zu dessen letzten Vertretern wir vielleicht den halb saule in Constantinopel, IGA 70. In der Munz-
sagenhaften Amphidamas (s. d. Nr. 7. Duncker pragung (Silber) beginnen seit etwa 480 die Auf-
479f.), den Zeitgenossen Hesiods, zu zahlen haben, , .,, «|/ , \j* a u j uxt onot
kam die Herrschaft an die adeligen Ritter, die

schnften Y und YAU> Head HN 303f.

<.T,To/SoTa* (Herod. V 77. Aristot. bei Strab. X 447 Dass Ch. wie die ubrigen euboeischen Stadte

und pol. IV 3, 2). Ihre Macht wurde erst gebro- 60 sich seit der Begriindung des attischen Seebundes

chen durch die Niederlage, welche Ch. gegen Ende in einer gewissen Abhangigkeit von Athen befand,

des 6. Jhdts. durch das demokratische Athen er- ergiebt sich aus dem ,Abfall' derselben im J. 446;

litt. An dem Feldzuge, den Sparta im J. 506 vgl. Euboia und Duncker IX 68ff. Busolt III

v. Chr. gegen Athen unternahm, beteiligten sich 424ff. Aus Plut. Per. 23 erfahren wir, dass bei

mit den Boiotern audi die Chalkidier und drangen der Unterwerfung der Insel durch Perikles die

von Norden her in das attische Gebict ein (Herodot. Hippoboten, welche offenbar bei der Auflehnung
V 74). Der unriihmliche Abzug des pebponnesi- gegen Athen die Hauptrolle gespielt hatten, aus
schen Heeres stellte sie dem Angriff der Athener der Stadt vertrieben wurden ; die wichtige Nach-
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richt von einer AufteilungdeschalkidischenLandes ter 343/42?); Naheres s. bei Schafer 420ff. 484f.

unter 2000 attische Kleruchen bei Ael. var. hist. Ill 237. Zum Kriege gegen Philipp tiberliess

VT 1 , -welche man friiher als Parallelbericht zu man, wie einst gegen die Perser (s. o. S. 2082),

Herodot. V 77. "VI 100 auf di« erste Eroberunsr den Chalkidiern attische Schiffe, fur welche an-

um 506 (s. o.) bezogen hatte, wird jetzt mit H. gesehene Athener Biirgschaft leisteten, CIA II

Swoboda Serta Hartel. (Wien 1896) 30ff. wohl 804 B a Iff. 809 c 42ff. Kallias operierte mit diesen

richtiger mit den Ereignissen der J. 446/5 in geliehenen Schiffen erfolgreich gegen Makedoilien,

Verbindung gebracht. Die Chalkidier wurden Schafer II 492; auch zu Theben scheint das

nun zu ftirmlichen Unterthanen Athens und ihre Verhaltnis ein sehr gespanntes gewesen zu sein,

Eechte und Pfliehten als solche durch Volksbe- 10 ebd. 537f. Als die Entscheidung bei Chaironeia

schliisse genau formuliert, CIA I 244. 257, IV gefallen war. musste auch Euboia sich dem Sieger

1, 1, 27a. Dittenberger Syll. 10. 16. 17. 18. fttgen; doch hatte dies fur Ch. den Vorteil, dass

Busolt 431ff. Duncker 89ff. Diesem neuen es nun in den endgultigen Besitz des ihm von den
staatsrechtlichen Verhaltnisse entspricht es, dass Thebanern bestrittenen Klistenstriches auf der

die Miinzpragung von Ch. jetzt aufhOrt, Head boiotischen Seite des Euripos gelangte und dort

HN 304. den friiher nur als Graberstatte benutzten Fels-

Das Missgeschick Athens im peloponnesischen hiigel Kanethos (jetzt Kara Baba, 60 m.) als stark

Kriege, speciell die Niederlage einer athenischen befestigten Briickenkopf mit der Stadt verbinden

Plotte im Sunde zwischen Eretria und Oropos konnte, Strab. X 447. 1X403. Schafer III 38.

im J. 411 veranlassten einen neuen Abfall der20Bursian Geogr. I 216. II 414f. Aber die Frei-

euboeischen Stadte an welchem sich auch Ch. be- heit der Stadt war doch zu Ende ; denn schon

teiligte , Thukyd. VIII 95, 6f. G r o t e Gesch. damals hatte der wichtige Platz, wie es scheint,

Griech. IV 364. Curt ins Gr. Gesch. II 4 717. makedonische Besatzung, wie auch im Hafen eine

Urn an dem benachbarten Boiotien einen i'esteren makedonische Flotte lag, Arrian. an. II 2, 4.

Riickhalt zu haben, wurde damals die Meerenge Schafer 38, 4. 52, 4. Droysen Hellenismus 2

bei Ch. von beiden Seiten her durch Aufschiit- I 109. 163. Auch die Miinzpragung ist seit Ale-

tung eines D amines noch weiter verschmalert und xanders Zeit kCniglich, Head HN 304. trber den

die Durchfahrt (ovQiyg) fiir die Schiffe von einer Aufenthalt des Aristoteles zu Ch. (323/22) s. Bd. II

62 m. langen (SijiXs&qos) helzernen Briicke fiber- S. 1021.

deckt, deren Enden noch durch feste Tiirme und 30 In den Wirren der Diadochenzeit bewahrte

Thore geschiitzt waren, Diod. XIII 47—36 (setzt sich Ch. als ein fester Stiitzpunkt der makedo-

den Briickenbau in das J. 410). Strab. IX 403. nischen Machthaber, so des Kassandros, dem es

X 447. Grote IV 394. Gleichwohl war Ch. mit zwar durch den Strategen Ptolemaios, des Anti-

den (ibrigen euboeischen Stadten unter den ersten, gonos Neffen , entrissen wurde (Winter 313/12),

welche sich im J. 377 dem neuen attischen See- aber durch dessen Verrat und Abzug zum Lagiden

bunde anschlossen, Diod. XV 30, 1, und erhielten (309) von selbst wieder zufiel, Diod. XIX 78, 2

daher auch in dem Biindnisvertrag weitgehende (exixcugog yap f/ nohg iori zoT; /fov>.o/,droig k'jretv

Selbstandigkeit zugesichert, CIA II 17. 17 b = og/irjTi'jQiov diazcofefisTv nsgi rcov Slcav). XX 27, 3

Dittenberger Syll. 63. 64. Schafer Demo- (Abzug des Ptolemaios). Droysen 112,31. 33f.

sthenes I 2 38. Das Aufstreben der thebanischen 40 36. 84. Zwar finden wir im J. 304 eine boiotische

Macht brachte Ch. neueTdiiigs in eine Zwitter- Besatzung in der Stadt (Diod. XX 100, 6), doch

stellung, und nach der Schlacht bei Leuktra muss- kann diese nur im Sinne des Kassandros ge-

ten die euboeischen Stadte dem Epameinondas handelt haben; denn es war ein gegen diesen ge-

Heeresfolge leisten, Xen. hell. VI 5, 23. VII 5, 4

;

richteter Schlag, dass Demetrios Ch. besetzte und
Ages. XI 2. 24. Von dieser Zeit beginnt Ch. (wie vordem Ptolemaios) fiir frei erklarte , Diod.

wieder selbstandig zu mtinzen , Head a. a. O.; a. a. O. CIA II 266. Droysen 180f. Wie vor-

doch wurden die Versuche Thebens , sich in die dem unter Philipp, Alexander und Kassandros, so

Angelegenheiten von Euboia selbst einzumisehen. blieb nun Ch. in den Handen der Antigoniden

auf die dringende Mahnung des Timotheos im einer der festen Punkte makedonischer Herrschaft

J. 357 von Athen aus rasch und energisch zuruck- 50 und besonders wichtig als Flotteristation, Droy-
gewiesen,s.EuboiaundGroteVI175. Schafer sen 208. 288. Ill 1, 95. 226f. Urn so empfind-

I 162f. Das Biindnis mit Ch. wurde damals er- licher war es fiir Antigonos II., dass dessen Xeffe

neuert, CIA II 64 = Dittenberger Syll. 86. Alexandres (s. d. Nt. 15, Bd. I S. 1436) als Com-
Aber schon im J. 350 finden wir Ch. wieder unter mandant der Besatzungen von /Torinth und Ch.

den Gegnern Athens, das trotz der Abmahnungen von ihm abflel und in beiden Stadten als selb-

des Demosthenes dem Tvrannen Plutarchos von standiger Fiirst herrschte (zwischen 265 und 244),

Eretria Hulfe leistete, Schafer II 78ff. Euboia Droysen_239f. Nach seinem Tode fiel Ch. mit
blieb seither den Athenern entfremdet, ebd. 85f. Euboia wieder an Antigonos, s. Droysen 243.

Die Beziehungen von Ch. zu Athen wurden erst 344, 2. Auch unter dessen Naebfolgero Deme-
wieder angekntipft, als unter dem Einfluss der 60 trios und Antigonos Doson scheint der Besitz nicht

Briider Kallias und Taurosthenes, der Fiihrer der gesWrt worden zu sein, Droysen III 2, 65.

Volkspartei in Ch., welche sich schon bei der Fehde Niebuhr Vortr. flb. alte' Gesch. Ed 366. 370.

gegen Plutarchos hervorthaten , der Plan eines 406. Bekannt ist der Ausspruch Philipps V.. welcher

euboeischen Stadtebundes lebhaft erwogen wurde, Ch. mit Korinth und Demetrias als die .Fesseln'

aber weder am makedonischen Hofe noch in Theben von Griechenland bezeichnete, ersteres speciell mit
einen giinstigen Boden fand; da wandte man sich Bezug auf die Beherrschung von Euboia. Boiotien,

wieder an Athen, wo Demosthenes den Abschluss Phokis, Lokris, Pol. XVIII (XVII) 11, of. Liv.

eines neuen Bundnisses mit Ch. durchsetzte (Win- XXXII 37, 3f. Ernstlich wurde die makedonische
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Herrschaft in Ch. erst durch die RSmer bedroht. Ostkiiste Griechenlands beherrschte, noch eine hohe

Im J. 207 unternahm P. Sulpicius Galba in Ver- militarische Bedeutung. Im ersten mithridaU-

bindung mit KOnig Attalos (s. o. Bd. II S. 2164) schen Kriege finden wir dort eine Hauptstation

einen energischen Angriff, welcher jedoch an der der Asiaten unter dem Befehl des Bruders des

festen Lage und den fiir eine feindliche Flotte Archelaos , Neoptolemos , wahrend Sullas Legat
ungiinstigen Verhaltnissen in der Meerenge, die Munatius auf dem Festlande gegenttber eine be-

durch heftige MeeresstrOmungen (s. Euripos) und obachtende Stellung einnahm (88 v. Chr.), Hertz-
unberechenbare Fallwinde [venti ab utriusqtie berg 358. 361. 364. 371. Mommsen 290. 293.

terras praeattis montibus subiti ac procellosi se Selbst nach der Niederlage bei Chaironeia (86

deieiunt) bewegt war, scheiterten, Liv. XXVIII 10 v. Chr.) hot die wahrscheinlich durch Schanzen

6, 8—7, 2. Auch C. Claudius Cento , welcher wieder in Verteidigungszustand gesetzte Stadt dem
die Stadt im J. 200 durch einen Handstreich iiber- sehr reducierten Heere des Archelaos einen sicheren

rumpelte und die Umgebung des Marktes samt Riickhalt, den Sulla nicht anzugreifen wagte, und
dem Arsenal und Proviantdepot des K6nigs in blieb nach wie vor Hauptquartier des pontisehen

Asche legte, konnte sich mangels geniigender Be- Generals und Mittelpunkt der Flottenbewegungen,
satzungstruppen dort nicht halten , Liv. XXXI bis die neue Niederlage bei Orchomenos (85 v. Chr.)

22, 7—24, 2. Hertzberg Griechenl. unt. rom. dessen Operationen ein Ende machte, Hertzb erg
Herrsch. I 62f. Mommsen R. G.~ I 703f. Make- 374. 877f.

donien gewann in Ch. neuerdings festen Stand, Geschichtlich tritt Ch. nun kaum mehr her-

und die Friedensverhandlungen mit Rom im J. 197 20 vor; doch ergiebt sich aus Strab. 1446—448, dass

scheiterten hauptsachlich daran, dass Philipp auf die Stadt zu Beginn unserer Zeitrechnung jeden-

den Besitz seiner drei militarischen Hauptpunkte falls die bedeutendste der Insel und in leidlich

in Griechenland nicht verzichten wollte, Hertz- bliihendem Zustande war ; was dagegen auf Grand
berg 73f. Mommsen 709. Die Schlacht bei von Dio Chrys. or. 7 iiber spateren Verfall an-

Kynoskephalai zwang ihn freilich , dieselben den genommen wurde, ist unsicher, da die dort ge-

Komern zu iiberlassen, die jedoch nach der ,Be- schilderte Stadt auch Karystos sein kann, s.Hertz-

freiung' Griechenlands ihre Besatzungen wieder berg II 191f. 290. Von Beziehungen zu ein-

zuriickzogen (194), Hertzberg 81f. 90. Momm- zelnen Kaisern sind die Widmungen von Statuen

sen 718. Die Mtinzen aus der folgenden Periode an Tiberius und Caligula hervorzuheben , CIG
(bis 146) zeigen zuerst die voile Aufschrift XAA- 30 2148f. Uber die Miinzen der Kaiserzeit s. Head
EJAEQN, Head .HN 304f. Ein Vcrsuch des HN 305.

Aitolers Thoas ,
- sich der Stadt zu bemachtigen Aus Iustinians Zeit giebt Prokop. aed. IV 3

(192), wurde durch die romische Partei vereitelt, eine nahere Schilderung des Euripos mit seiner

Liv. XXXV 37, 4—39,3. Hertzbergll7. Momm- beweglichen Holzbrucke; auch soil der Kaiser die

sen 726f. Dittenberger Syll. 198 Z. 230 A.; Befestigung der Stadt erneuert haben, Hertz-
ebenso wies man den ersten Versuch des syrischen berg Gesch. Griech. seit d. Absterb. d. ant. Leb.

KOnigs Antiochos, die Stadt zu gewinnen, zuruck, I 92. Ende des 9. Jhdts. stellt der Protospathar

konnte sie aber, trotz der von Flamininus gewahr- Theophylaktos die Strasse von Ch. nach der lelan-

ten Unterstiitzung, gegen die bei Aulis lagernde tischen Ebene wieder her, CIG 8801. Hopf Allg.

Armee des Seleukiden nicht halten, Hertzberg 40 Encykl. LXXXV 132, 48. Hertzberg 233. Von
119f. Mommsen 728. 730. Bekannt ist, wie den Bedriingnissen, denen die Stadt in jenen trtiben

der Konig den Winter 192/91 in Ch. zubrachte Zeiten ausgesetzt war, giebt die Nachricht Kunde,

und mit der schOnen Tochter des Kleoptolemos dass der Emir Osman von Tarsos im J. 880 mit

prunkvolle Hochzeit feierte, nach der Schlacht bei 30 Schiffen Ch. angriff, aber durch den Satrapen

den Thermopylen aber sich dort eiligst einschiffte von Hellas , Oineiates , zuriickgeschlagen wurde,

und den Schauplatz seines Liebesabenteuers den Hopf 122, 92. Hertzberg 234.

Piomern iiberlassen musste, Hertzberg 123f. 126. Seit dem 12. Jhdt. wird fiir Ch. der Name
Mommsen 730f. Das Strafgericht, welches der Ei'gixos allgemeiner iiblich, der dann mit leichter

Stadt fiir ihren Abfall zum SyrerkSnig drohte, Anderung der Aussprache in Egripos umgeandert

wurde nur durch die Fiirbitte des T. Quinctius 50 wurde, Hertzberg 234. 333. Auf ihre Handels-

Flamininus abgewendet, dem dafur die Stadt noch bliite in jener Zeit lasst der hohe Steuersatz

zu Plutarchs Zeit Feste feierte, Plut. Tit. 16. schliessen, dem Ch. mit Euboia damals unter-

Hertzberg II 225f. worfen war, Hertzberg 400f.

Nochmals ipielte Ch. eine Rolle ira Kriege 1209 fassten die Venezianer in Ch. Fuss, denen

gegen Perseus , vor dessen Ausbruch schon Q. die Stadt eine neue Befestigung, Wasserleitung,

Marcius die Stadt besetzen liess (172/1), welche uberhaupt ihre architektonische Physiognomie bis

unter der Willkiir romiseher Beamten manches zur Neuzeit verdankt. s. Hertzberg Gesch. d.

zu leiden hatte, Hertzberg I 189f. 193. 260. Byz. 395. Baedekers Griech.3 211. Die ,Baro-

Mommsen 762. 765. Dies mochte sie wohl ver- nia Negroponte' s. bei Spruner HandatlasS 86

anlasst haben, sich dem Aufstand des Kritolaos 60 (Achaia). Die venezianische Periode endet mit

im J. 146 v. Chr. anzuschliessen, dessen fur Grie- der turkischen Eroberung unter Mohammed n„
chenland unglucklicher Ausgang die Schleifung welche am 12. Juli 1470 nach fiinf furchtbaren

der Mauern von Ch., verbunden mit wlisten Scenen Stiirmen erfolgte, v. Hammer Gesch. d. osman.

der Plunderung und Mordlust, zur Folge hatte, Reich.2 I 495f. Am 7. April 1833 ging die Stadt

Liv. ep. LII. Polyb. XXXIX (XL) 17, 5. Hertz- an die Regierung des neuen griechischen KOnig-

berg 263ff. 277. Mommsen II 45. 47. 49. Doch reichs fiber, in" dessen Freiheitskampf derselben

bewahrte Ch. trotzdem durch den Vorzug seiner mehrfach gedacht wird, Hertzb erg Gesch. Griech.

Lage, durch welche sie die Seeverbindung an der IV 106. 179. 256. 259. 303. 599. 1889 zahlte
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die Stadt 9900, die Gemeinde 15 700 Einwohner,
"Wagner-Supan BeyOlk. d. Brde IX 70. Durch
Schleifung des venezianischen Mauerkranzes bat
sie in den letzten Jahren viel von ihrem maleri-

schen Aussern verloren , Philip p son S.-Ber. d.

niederrhein. Ges. in Bonn 1896/7, 31.

Topographie. Eine aJschauliche Beschrei-

bung der Stadt giebt uns [Dikaiarch.] 26ff. bei

Miiller Geogr. Gr. min. I 105: ,Die Stadt der

tragen. Denn sie sind schon lange unterjocht,.

haben aber die Freiheit ihres Characters bewahrt,
indem sie eine grosse Fahigkeit besitzen, Unfalle
leiebten Sinnes zu ertraeren. So saet Philiskos:

,Gar wackerer Griechen Stadt ist Ch.'

Ausser dieser Hauptstelle kommt fiir die Topo-
graphie hauptsachlich noch in Betracht, was oben
S. 2078 u. S. 2083 uber den Bau der Briicke und
die Verbindung mit dera Brtickenkopf Kanethos

Chalkidier hat einen Umfang Ton 70 Stadien, 10 gesagtist, woraussich von selbst das Vorhandensein
langer als der Weg von Anthedon dorthin. Sie

ist durchaus hiigelig und beschattet und hat zahl-

reiche salzige Wasser, eines aber, welches zwar
auch etwas brackig schmeckt (?, fjovxrj fiw
vnonkarv), aber zum Gebrauch gesund und kiihl

ist und von der Quelle Arethusa (s. d. Nr. 1) in

geniigender Menge ausfliesst, so dass ihre Wasser-
raenge alien in der Stadt Wohnenden zu genugen
vermag. Auch mit offentlichen Gebauden ist die

zweier Hafen ergiebt (gemini partus in ora duo
versi Liv. XXVIII 6, 8). Aus Liv. XXXI 23, 4
ersehen wir, dass auf der S&dseite des Euripos
sich ein in die Befestigung einbezogener , aber

Oder Stadtteil befand; diese infrequentissima
urbis entspreehen offenbar dem sQ^/udzazov zfjg

jtoXeong bei Aen. Tact. 4 (von Eretria her !). Von
sonstigen Ortlichkeiten wird bei Plut. Tit. 16
noch das Gymnasion und das Delphinion (Heilig-

Stadt reichlich versehen, wie Gymnasien, Saulen- 20 turn des Apollon Delphinios) genannt ; aus Plut.
hallen, Heiligtiimern, Theatern, Geraalden, Statuen
und einem fiir die Geschafte uniibertrefflich ge-

legenen Marktplatz. Denn die StrCmung vom boio-

tischen Salganeus und dem euboeischen Meere her
sammelt sich im Euripos und zieht hart an den
Mauern des Hafens hin, wo das Hafenthor (xaxd
to ifinoQior jivXtj) liegt, an das sich sogleich der

breite und von drei Saulenhallen umgebene Markt-
platz anschliesst. Da nun der Hafen nahe beim
Markt liegt und die LOschung der Schiffsladungen 30

quaest. Gr. 33 kennen wir das UvQo6<piov (nvg-

ocHpogsTovt) und die dxfiaiwv Moyi), aus ebd. 22
das ,Grab des Knaben' am Wege zum Euripos.
Den Tempel des olympiscben Zeus in Ch. nennt
CIA IV 27a (Dittenberger Syll. 10). Als
Hauptgottheit auf den Miinzen erscheint Hera r

Head HN 304. Uber die Quellen und die Wasser-
versorgung der Stadt vgl. ausser [Dikaiarch.] a.

a. O. Bursian Geogr. II 415f.

Was wir fiber die Verfassung von Ch.

CHALKIS

Tiefai m mgLFuss

rasch erfolgen kann, ist der Handelsverkehr ein

iiberaus reger. Denn auch der Euripos mit seiner 60 ol ol Xalxidug oivoudad-rjoav.

doppelten Einfahrt zieht den Handel in die Stadt.

Ihr ganzes Land ist mit Olbaumen bepflanzt, und
auch das Meer ist sehr ergiebig. Die Einwohner
sind Griechen, nicht nur dem Stamme, sondern
auch der Sprache nach, wissenschaftlich und lit-

terarisch gebildet (fia&rjfidxwv hzog — ygafitiaxi-

xoi), reiselustig
(<f ucunodiutoi) und wissen die ihrer

Vaterstadt zugefugte Unbill mit Wiirde zu er-

wissen, beschrankt sich auf das Vorherrschen der
adeligen Grundbesitzer, der litnofiozai, in alterer

Zeit (s. o. S. 2081), wozu auch die hochconser-

vative Beschrankung des Zutrittes zu iift'entlichen

Amtern auf das Alter von uber 50 Jahren gehort,.

Herakl. Pont. 31 (FHG II 222). Duncker V
480. Nicht niiher bckannt ist die Tyrannis des

Phoxos (Aristot. pol. V 3[4]) und jene des Anti-

leon (ebd. 10 [12]). Uber ilas Erwerbsleben der

40 Stadt (Rinderzucht, Bergbau, woriiber auch oben
S. 2079 zu vgl, Metallindustrie, Wein und Ge-
treidebau, Zucht von Kampfhahnen, Fischfang,

Purpurfarberei, Seehandel) haben Dondorff
De reb. Chalcid. 19ff. und Bliimner Gewerbl.
Thatigk. d. Velk. d. klass. Altert. 86ff. das Ma-
terial zusammengestellt. Archaeologisch - topo-

graphische Beschreibungen geben Leake North.

Greece II 254-266 (mit Kartenskizze). Stephani
Eeise 13—24. Ulrichs Eeisen 11213-223. Bau-

50meister Topogr. Skizze d. Insel Etiboia 4ff. Bur-
sian Geogr. II 413-415. Baedekers Griechenl.3

21 Off. Specialkarteu des Euripos mid Umgegend
lieferte die brit. Admiralitiit nr. 1554 u. 2802,
dazu die geographisch-nautische JErlauterung im
Mediterranean Pilot IV 60ff.

2) Alter Name der Insel Euboia, Kallidem.
bei Plin. n. h. IV 64. Solin. 11. 15 (FHG IV
352). Vgl. Epaphr. bei Steph. Byz. s. Ac'&qyog

xoibxot yat.xbv ixeT svefivoavzo oi Kovorjzeg — aq>'

Umgekehrt wird
auch fur die Stadt Ch. der Name Euboia ange-

ftihrt, s. Nr. 1. Spater scheint der Name Ch.
fiir die Insel wieder in Gebrauch gekommen zu
sein, Monst. Porph. them. II 5 p. 51 {Ev(Soiav,

"
t
v

zirts Xdhv rj Xa/.xi'da exoi>Ofid£ovoiv); vgl. Hierod.

645 Xa/.xig vijoo; Evfloias. [Oberhummer.]

3) Unter Xa/.xig, Stadt der Korinthier (Steph.

Byz,), ist wohl Ch. Nr. 1 zu verstehen.
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4) Stadt in der Nahe des Ursprungs des Ache- einschliessenden Meerbusen den Namen Ch. ge-

loos am Pindos , Dionys. perieg. 496 (vgl. hiezu fuhrt. Gegen die Annahme einer Stadt daselbst

K'. Miiller Geogr. gr. min. II 133), daraus Steph. wendet sich nach dem Vorgange von Boeckh
Byz. (dessen Artikel uber Ch. in grosse Verwir- Staatshaushalt TI 285 und K. O. Miiller Gott.

rung geraten sind; dort Verwechslung mit Uh. in Gel. Anz. 1833 nr. 127 auch Hoffmann Descr.

Aitolien Nr. 6). Prise. 523. Paraphr. Dionys. perieg. Chalcidicae lOf. [Oberhummer.]

492— 497. Schol. Dionys. perieg. 496. Niceph. 10) XaXxig (Einwohner XalxideT?), Stadtchen

447—511 (fj XakxiSog yij)
;
jetzt Xalixi (von dem auf der Halbinsel des kleinasiatischen Ioniens,

KieselgerOll), ganz dicht an der heutigen grie- die sich gegen Chios so weit nach Westen vor-

chischen Nordgrenze , an der Vereinigung dreier 10 streekt und deren Land teils im Besitz der Teier,

Quellbache des Aspropbtamos (Inachos), Leake teils in dem der Erythraier war (Strab. XIV 644).

Travels in Northern Greece I 287. IV 211. Der Ort lag Ostlich vom Korykos an der Sud-

5) Ein kahler Felsberg (auch Xolxla, Arte- kiiste, westlich von Airai (Erai) und (20 km.) von

mid. bei Strab. X 459f.) Ostlich voin Euenos an Teos. Eine Inschrift von Erythrai (W. Vischer
der Kiiste von Aitolien (Plin. n. h. IV 6), jetzt Ba- Kh. Mus.* XXII 1867, 326f.) erwahnt 17 yihaoxvs

Q&aofiov, 917 m. hocn. Pouqueville Voyage III fj Xalxidzaiv. Pausanias nennt (VII 5, 12) die

200. Leake Travels in North. Greece I 110. Chalkideis eine Phyle der Erythraier. .Esistwahr-

III 538 (Gell Itin. of Morea 4 irrt, indem er scheinlich, dass die x^-iaotig der Inschrift mit

ihm den Namen des Ortchens ralazag giebt). der Phyle identisch ist. Indessen ware auch mOg-
Forbiger Hdb. d. alt. Geogr. Ill 863, 95. But- 201ich, dass eine Unterabteilung der Phyle darunter

sian Geogr. von Griechenl. 1 129. 133. An seinem veTstanden ware'. Vischer a. a. O. Erai da-

sudlichsten Auslaufer lag die Hafenstadt Ch. Nr. 6. gegen gehorte nach Strab. a. a. O. den Teiern.

6) Stadtchen in Aitolien (daher Ahcohxtj In der Nahe von Ch. befand sich ein dem Alexan-

Eustath. zu Dionys. perieg. 764) am Fuss des Berges dros dem Grossen geweihter Hain , in dem von

Ch. (Nr. 5), daher auch 'Ynoyalxig {bia to vno to den Ionern gemeinschaftlich Kampfspiele 'A^dv-
oQog xsto&cu) Hesych. Strab.'X 451. Steph. Byz. dQtia gefeiert wurden (Strab. a. a. 0.) Der Land-

s. XaXxts und 'Yjto$ii{lcu (rj Xdkxeia Polyb. V 94), strich nOrdlich von ihr hiess gleichfalls Xalxtg

der Sage nach eine Griindung der Kureten, wahr- oder XalxXtig (s. d.). Jetzt heisst das Ortchen an

scheinlich von der gleichnamigen Stadt auf Euboia Stelle der alten Ch. Nea-Demirdschili. Inachrif-

als eine der ersten Stationen auf den Westfahrten 30 ten bei Euge Berl. Philol. Wochenschr. 1892,

gegrundet (E. Curtius Herm. X 217. 219), spater 707f. und 739f.

ebenso wie das benachbarte Molykreion im Besitz 11) XaXxig (Steph. Byz.), Eiland zwischen der

der Korinthier , Horn. II. II 640. Thuc. I 108. Nordostkiiste von Lesbos und dem am weitesten

II 83. Hafenstadt, Stat. Theb. IV 104. ,Den alten vorspringenden Vorgebirge (jetzt Tus-buriin) Klein-

Cult der Artemis in dieser Gegend bezeugt der asiens dieser Insel gegenuber. Von Kiepert
Name 'OQTvyla, welches als ein am Berge Ch. ge- Formae orb. ant. IX unter Bedenken der Insel

legener Ort genannt wird (Schol. Apoll. Ehod. I Gymno (nissi) sudlich von den Moskonissia (= He-

419. Schol. II. I 557) und wohl von der Stadt katonnesoi) gleichgesetzt. S. Text zu dieser Karte

Ch. nicht zu trennen ist'. Bursian Geogr. von 3 A. 39. Karte 1665 der Britischen Admiralitat

Griechenl. I 134. 40 und Mediterranean Pilot IV 218. [Burchner.]

7) Insel zur Gruppe der Echinaden vor Akar- 12) Ort in Skji:hia, mit der Umgegend Chal-

nanien gehorig (Plin. n. h. IV 53), vielleicht die kitis; Hermeias bei Steph. Byz. p. 684 M. Viel-

jetzt landfest gewordene Xalxizoa (394 m. hoch), leicht ein Hafenplatz an der pontischen Kiiste bei

nOrdlich von der jetzigen Miindung des Acheloos. Olbia, von wo aus einst hellenische Handler Erze

[Burchner
.]

und Erzwaren nach den erzarmen binnenlandischen

8) Ortlichkeit in Elis, in Horn. hymn. II 247 Strichen schafften; vgl. lit. geteUs, lett. dx-elze,

neben Kqovvoi und Dyme genannt. Strab. VIH pruss. gelxo, slaw. Zelexo ,Eisen', Grundform q'hel-

343 unterscheidet einen Fluss und einen Ort {xa- gho ,Eisen' = gr. y,alx6g, xa7.yo- ; freilich geht es

Tocxia) dieses Namens bei Samikon in Triphylia. schwer, solche uralte Worter als durch den Handel

Er fiihrt VIII-350. X 447 einen angeblich home- 50 eingefuhrte LehnwOrter hinzustellen. Skythia hat

rischen Vers an, in dein Ch. einmal xattigiedgog, indes einen weiten Begriffsraum ; es kann. zumal

das anderemal ,-r«r0);£0oa genannt wird und spricht bei einem Dichter, ein Kfistenort der Chalyber,

VLTI 351 von KqovvoL, Ch, und $sd als adofav oder gar die indische Chalkitis gemeint sein.

jioiafi<bv ovofia-^a, fj.aV.ov Si oyei&v. Wahrschein- [Tomaschek.]

lich liegt hier eine Verwirning der Stelle des 13) Chalet's oppidum. eine griechische Colonie

Hymnos mit Od. XV 295ff. vor ; denn der Vers in Arabien, neben Arethusa und Larisa von Plin.

fehlt in alien Hss. und ist erst durch Barnes VI 159 genannt mit dem Zusatze: deleta variis

in den Text gekommen, wo er seitdem mitgezahlt bellis. [D. H. Muller.]

wird. Kirchhoff Odyssee 508. Curtius Pel. II 14) Chalcis ad Belum in Nordsyrien (Plin. n.

87. 117 sucht Ch. bei dem DOrfchen Anemochori60 h. V 81. 89 Chalcidem cognominatam ad Belum.

fiber der Lagune Agulenitsa. s. Belos Nr. 1; Ptolem. V 15, 18. Itin. Ant.

9) >5 0o?*(x);,beiAthen.XI5O2b. Eustath. zu 194, 1. Tab. Peut. Calcida; Geogr. Bar. II 15

Dion, perieg. 496 = Chalkidike(s.d.Nr.2), wie auch = 86, 14 Pinder Chacida; Amm. Mare. XXIV 1.

aus Schol. Ar. Eq. 237 hervorgeht. An eine be- 9. Appian. Svr. 57. Steph. Byz. s. v. nr. 4. Diod.

sondere Stadt des Namens ist hier wohl ebenso- II p. XVH. Prokop. Pers. I 90, 21. 181, 3 Bonn.),

wenig zu denken wie bei dem X. h> ~A$o> des Nach Steph. Byzrwar Ch. von dem Araber Moniko

Steph. Byz. ; nach der dort angeffihrten Stelle aus gegrundet worden, eine Nacbricht, mit welcher wir

Eudoxos hatten vielmehr die beiden Chalkidike weiter nichts anfangen kennen und die wir lieber
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auf Ch. am Libanon (Nr. 15) beziehen niGchten; Ch. dem Herodes, Enkel Herodes d. Gr. und Bruder
nach Appian (a. a. 0.) gehOrt sie zu den von Seleu- Agrippas I., schenkte (Joseph, ant. Iud. XIX
kos Nikator ,gegriindeten' syrischen Stadten. Ihre 277; bell. Iud. II 217). Nach dessen Tod kam
Lage ist sichergestellt durch die Tab. Peut., wo- die Stadt an seinen Neffen Agrippa II. (Joseph.
nach Ch. 53 Millien von Antiocheia entfernt war ant. Iud. XX 103; bell. Iud. II 221: 223). Im
auf dem Weg nach Beroia, und durch das Itin. Ant., J. 53 n. Chr. vertauschte er sein Gebiet gegen
das die Entfernung von Beroia (richtiger als Tab. ein grosseres Reich (Joseph, ant. Iud. XX 138

;

Peut.) auf 18 Millien (siidlich) angiebt. Der bell. Iud. II 247). Weiterhin erfahren wir nichts
heutige Name Kinnesrin (Adlernest) ist der altere mehr fiber die Geschichte von Ch. ; aus der Zeit
vorgriechische, einheimische Name der Stadt (auch 10 des Vespasian wird zwar ein Konig Aristobul von
im Talmud erwahnt), der seit derEroberung Sy- Chalkidike genannt (Joseph, bell. Iud. VII 226);
riens durch die Araber wieder den griechischen ob aber hierunter das Gebiet von Ch. am Libanon
verdrangte. Im Aufstand des Tryphon spielt Ch. oder von Ch. ad Belum verstanden ist , bleibt
als Grenzstadt des Seleukidenreichs gegen Arabien, fraglich. Nach den Miinzen hatte Ch. eine Aera
in welcher Tryphon sein Hauptquartier aufschlug, vom J. 92 n. Chr. , vielleicht das Jahr der Ein-
eine Rolle (Diod. a. a. 0.); in Iustinians Perser- verleibung in die rOmische Provinz Syrien (Noris
kriegen zieht Belisar auf dem ersten Kriegszug Annus et epochae Syr., ed. Lips. 320. Eckhel
iiber Ch. nach dem Siiden (Prokop. a. a. 0.). Von III 265). Die Lage der Stadt ist durch die An-
der Pliinderung durch Chosroes musste sich die gaben des Josephus iiber den Marsch des Pom-
Stadt mit einem LOsegeld von 200 Pfund Gold, 20 peius (ant. Iud. XIV 40) dahin festgestellt, dass
die kaum in ihr aufzutreiben waren, loskaufen. sie siidlich von Heliopolis (Ba'albek) lag. Auch
Im J. 629 wurde die Stadt. von den Arabern (Abu Strabon (a. a, 0.) stellt Ch. in der Massyasebene
'Ubeida) erobert. Als Hauptstadt von Nordsyrien, mit Heliopolis zusammen. Es entspricht der
Sitz der arabischen Statthalter und grosse Mili- heutigen Ruinenstatte Andschar, deren Uberreste
tarcolonie spielte die Stadt anfangs eine bedeu- (Turme, Mauern) einst einer bedeutenden Stadt
tende Rolle. Je mehr aber Aleppo an Bedeutung angehort haben miissen. Miinzen s. Eckhel III
zunahm, desto mehr sank Kinnesrin. Schon Mitte 263—265. Mionnet V 143ff.; Suppl. VIII 115ff.
des 10. Jhdts. wurdfcn die grossen Markte Syrien

s

DeSaulcy Recherches sur lesmonnaies des te"trar-
inAleppo abgehalten, und Kinnesrin war eine kleine ques here'detaires de la Chalcidene et de 1'Abilene
Stadt mit unbedeutenden Gebauden. Als Nike- 30 in Wiener numismat. Monatshefte v. Egger V
phoros (961) sich der Stadt Haleb bemachtigte, 1869, 1—34 Noris Annus et epochae Svromace-
flohen die Einwohner von Kinnesrin; spiiter siedel- donum III 9, 3, ed. Lips. p. 316ff. (Gesch. der
ten sich viele in Aleppo an. Im 13. Jhdt. hatte Stadt Ch.). Kuhn Die stadtische und biirgerl.
auch die grosse Karawanenstrasse von Antiochien Verfassung II (1865) 169—174. Marquardt
an den Euphrat ihren Lauf geandert und liess Staatsverw. 12 400ff. Ritter Erdkunde XVII
Kinnesrin beiseite liegen; nur ganz wenige Be- 186. Robinson Neuere bibl. Forschungen 647f.
wolmer waren noeh dort zu flnden. Die Tiirken Purrer ZDPV VIII 1885, 35. Schiirer Gesch.
nennen den Ort Eski Haleb (Alt-Aleppo). In- d. jud. Volkes 12 593ff.; vgl. auch die Litteratur
schrift: Le Bas-Waddington III 1832 (griech., bei dem Art. Ituraioi. ' [Benzinger.]
christl.). Noris Annus et epochae Syromacedo- 40 16) Tochter des Asopos und der Metope, Diod.
num, ed.Lips.316ff. Ritter Erdkunde XVII 1592ff. Sic. IV 72, 1; oder Beiname der Asopostochter
Marquardt Staatsverwaltung 12 400. Guy le Kombe, Steph. Byz. Eustath. II. 279, 8, Epo-
Strange Palestine under the Moslems 486f. nyme von Chalkis auf Euboia, Mutter der Korvban-
Baedeker Palaest. und Syrien* 421f. ten, d. h. von sieben chalkidischen Kureten, Schol.

15) Xalxlg ixo t<$ At(ldv<p (Joseph, ant. Iud. II. XIV 291. Sie soil den Namen von der An-
XIV 40. 126 = bell. Iud. I 185. II 217. VII fertigung eherner Waffen erhalten haben. Aristos
226. Strab. XVI 753. 755. Steph. Byz. Porphyr. von Salamis frg. 5 Miiller. Tumpel in Roschers
FHG III 724). Cber die altere Geschichte dieses Lex. II 1276.
Ch. erfahren wir nur bei Steph. Byz., dass die 17) Die wegen ihres Frevels in den Vogel ya/.-A?
Stadt von dem Araber Monikos gegriindet worden 50 verwandelte Harpalyke (s. d.), Schoi. II. XIV 291
sein sol), eine Nachricht, die fur uns nicht weiter [Escher.]
controllierbar ist. Auch sonst werden die Itu- Xalxioftos, ein Spiel: man drehte eine Miinze
raeer (s. u.) als Araber bezeichnet (z. B. Cass. wie einen Kreisel und legte dann den Finger
Dio LIX 12). In das Licht der Geschichte tritt darauf, so dass sie stehen blieb- Lieblingsspiel
die Stadt zur Zeit, da Pompeius nach Svrien der Hetaere Phrvne, Poll. IX 118. Eustath. II.

kam. Sie war Hauptstadt des Reichs der*u- 986,43; Od. 1409, 17. Grasberger Erz. und
raeer (Joseph, ant. Iud. XIV 126; bell. Iud. I Unterr. I 70. 159. Becq de Fouquieres Jeus des
185. Porphyr. a. a. 0.), welches in jener Zeit ein anciens2 298. Hermann-Bliimnei Privataltert.
ansehnliches Staatswesen bildete (s. den Artikel 297,7. Daremberg-Saglio 1 1098. [Mau.]
Ituraioi). Ptolemaeus Mennaei war damalsHerr 60 Chalkitis (Xa).xm;}. 1) Der Name des siid-

zu Ch. Sein Sohn und Nachfolger Lysanias I. westlichen Teils des Auslaufers der gegeniiber
wnrde von Antonius hingerichtet, und ein grosser der Insel Chios sich so weit vorstreckenden Halb-
Teil seines Landes, die Stadt Ch. mit ihrem Ge- insel. Sie hiess auch Chalkis (s. d. Nr. 10) und
biet, der Kleopatra geschenkt (Joseph, ant. Iud. eehOrte d'en Ervthraiern. Im Siidosten der Ch.
XV 95; bell. Iud. I 362. Cass. Dio XLIX 3. streicht das Korj-kosgebirge von Norden gen Siiden.
Porphyr. a. a. 0.). Das nachste, was wir iiber tber die heilkraftigen Gewasser bei Thermai. jetzt
die Geschichte der Stadt erfahren, ist, dass Clau- Ilidscha, Latris'7a«ar;«a vhara rfjg 'Ianxfjg
dius bei seinem Regierungsantritt das Gebiet von XeQoovrjoov, Ath. 1883.
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2) 'H XcdxTne (Plin. n. h. V 151. Marcian. Adern durchzogen und leicht zerreiblich, nicht

Heracl. epit. peripli Menippei frg. 3 Mull. Arte- steinig. Nach diesen Beschreibungen hat es den

midor. XI bei Steph. Byz. s. XalxTng und Xak- Anschein, als ob im wesentlichen unter %. Gal-

xi)S<i>v. Hesych. s. Arj^iovrjoiog xalxog. Gillius mei zu verstehen sei (oder eine Art desselben,

DeBosporo Thrac. 147), von den Kupferbergwerken da sonst die xaSfiia fiir Galmei erklart wird), wie

so genannt (jetzt XdXxrj, tiirk. Hejbeli ada d. h. Lenz Mineral, d. Gr. u. Rom. 116, 413 und

Satteltascheninsel [von der Form der beherrschen- mit ausfuhrlicher Begriindung K. B. Hofm aim
den Hohen]) , eine aus zwei grossen Hiigeln be- Berg- u. huttenmann. Ztg. XLI 491f. annehmen.

steheude Insel, deren Erde von dem vorhandenen Daneben muss freilich die Mfiglichkeit zugegeben

Kupfer rotlich gefarbt ist. Spuren alten Berg- 10 werden , dass mit dem gleichen Namen auch

baus. Sie liegt Akritas im Thynerland (jetzt Kupfererz bezeichnet wurde, was N i e s Z. Minera-

Maltepe) gegeniiber, nicht weit von Chalkedon logie d. Plin. (Mainz 1884) 15 sogar als Haupt-

(jetzt Kadi kjoi). Im Altertum wurde sie zu den bedeutung des Wortes betrachtet (Kupferkies findet

Atjmovrjooi gerechnet, die im Mittelalter Ilanna- sich heute noch aufKypern in der Nahe von Pa-

dovrioia, jetzt Rgiyxmov^aia heissen und wegen der phos). In diesem Sinne ist es wahrscheinlich

grossen Schulen weithin bekannt sind. J. B. Le- identisch mit dem aeraritis lapis bei Plin. a. a.

chevalier Voyage de la Propontis. Deutsch 0. 130; und es wird denn wohl auch dieses Ma-

Liegnitz 1801 , 22. navSmga XIII 1862, 401ff. terial sein, auf das sich die Bemerkung bei Poll.

Sk. Wisandios in KcovaravnrovnoXte II 298ff. VII 98 bezieht, dass man yrj vsid%alxog , nicht

Schlumberger Les lies des Princes 1884; vgl. 20 laixXxig, zu sagen habe. Vgl. Lenz a. a. 0. 109,

Arjftovtjooi. [Burchner.] 388. Ihre Hauptverwendung fand die x-, abge-

3) XaXxTrig x<»Qa, ein Landstrich Hinterindiens, sehen von der Erzgewinnung , in der Medicin;

,reich an Kupfererzen', Ptol. VII 2, 20; die dem- vgl. Diosc. a. a. 0. Plin. a. a. 0. 118ff. Galen,

selben auf dem Pinax zugewiesene Lage weist auf a. a. 0. und IX 3, 35 (XII 241) u. 0.

das Grenzgebiet von Siyam gegen Kamboga. In [Blumner.]

indischen Schriftwerken wird dieses Gebiet that- Chalkodon (XaXxwdwv, kiirzere Form Chal-

saehlich mit .Kupferinsel' Tamra-dvipa, Tamba- kon, s. d. Ma ass Herm. XXIII 618. Topffer

diba bezeichnet. Sowohl das Kiistengebirge zwi- Att. Geneal. 163). Etymologic: ,Der Erzreiche',

schen Cantabon und SamrS, als auch die nordlich Prodikos in Schol. II. XVI 595. XaXxo-admv,

von Ton.ly.sap streichenden Hohenziige, zumal die 30Maass Ind. schol. hib. Gryphisw. 1891, 12. ,Aus

Bodenschwelle von Ko.rath am Oberlauf des Se. deT Saat der ehernen Drachenzahne entsprossen',

mun, wo Kuy-Aboriginer das Schmiedehandwerk Tumpel Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI 211. Im-
iiben, sind reich an Erzen allerart, Kupfer, Eisen, merwahr Arkad. Kulte 114f., vgl. Eustath. II.

Zinn,Antimon; Giitzlaff (Joum. geogr.,soe. XIX 500,3. (XaXxo-o8a>v) und II. II 540. Dagegen

34) hebt auch den Erzreichtum der San- und Dibbelt Quaest. Coae mythol. (Diss. Greifswald

Lavastaaten hervor. [Tomaschek.] 1891) 26.

4) Landschaft in Mesopotamien, Ptol. V 18, 4. 1) Der nordgriechische Ch. Die altesten

[Fraenkel.] Spuren weisen uns in die Umgegend des malischen

5) TLohs XaXxTrig h Maaoaxlq zfjg 'haXias, Meerbusens und nach Siidthessalien als alteste

nur genannt bei Steph. Byz. s. Xalxls, wohl irr-40Hcimat des Ch. Ein Sqoq Xalxcodoviov liegt bei

tiimlich. [Hiilsen.] Pherai (Apoll. Rhod. I 50. Hyg. fab. 14, vgl. u. 3 c),

6) Was die Alten unter lai.xlxiq, chalcitis, wohin auch Hyperes, ein Ahne des Ch. (nach

verstanden haben, lasst sich bei der Unbestimmt- Stemma u. 2 a) gehOrt. Pind. Pyth. IV 125 und Schol.

heit und Verworrenheit der sie betreffenden An- (Pherekydes). Eurypylos, der Vater des Ch. auf

gaben nicht mit Sicherheit ausmachen. Die erste Kos, ist ursprunglich der Eponyme der Thermo-

Erwahnung des Stoffes findet sich bei Arist. hist, pylen, Maass Gott. Gel. Anz. 1890, 347. Die

an. V 19 p. 552 B 10, wo es von Kypern heisst, ywrj Geqaaa der koischen Sage weist auf &Qqy.U-

dass daselbst die ^aAxtTif /.i&og xalerai. Bespro- Tgaxi'g (s. u.). Endlich nennt uns die Ilias (XVI

chen wird sie sodann bei Diosc. V 114, wonach 595) einen Myrmidonen Chalkon, Vater des vor

die i. bald steinig, bald leicht zerreiblich war;50Troia durch Glaukos getOteten Bathykles.

ebd. 115 wird sie als blut- oder mennigrot, im 2) Der chalkidische Ch., Kflnig der Aban-

gerosteten Zustand als gelblich bezeichnet. Nach ten auf Euboia und Repraesentant dieses Volkes

;

Gal. simpl. med. IX 3, 21 (XII 228 K.) ist sie Gatte der Alkyone (Apollod. epit. 3, 11 W.), oder

von einer Art mit den misy und sory genannten der Melanippe (Tzetz. Lyk. 1034), Vater des Ele

Stoffen , die auch schwer bestimmbar sind (etwa phenor (II. II 536f. Pint. Thes. 35. Apollod. Ill

Schwefelkies oder dergl.); vgl. ebd. IV 19 (XI 130 W.) und der Chalkiope (SchoL Eur. Med. 673.

688 j. Am eingehendsten handelt Plinius iiber Athen. XIII 556 F). Der altere Name von Euboia

die %. Er giebt XXXIV 2 an , dass in Kypern war Chalkodontis , Dionysios und Ephoros bei

ex lapide, quern ehaleitim appellant, Erz (aes) Plin. n. h. IV 64. Nach Eustath. II. 281, 43 ist

gewonnen werde, wahrend sonst auch cadmea da- 60 das Stemma a) Atlas ess Pleione— Alkyone cns Po-

zu diene. Noch ausfuhrlicher handelt er ebenda seidon— Hvperes— Arethusa cv Poseidon —Abas
117 davon, wobei als Unterschied der ch. von der — Ch.— Elephenor. Arethusa ist die Nymphe
cadmea angegeben wird , dass jene aus oberirdi- der gleichnamigen Quelle bei Chalkis und heisst

schem Gestein herausgeholt werde, diese aus unter- auch eine Schwester des Alkon-Ch. Steph. Byz.

irdischem , dass ferner die Ch. von Natur weich s. 'Adfpai (Ephoros). Von dieser autochthon-chal-

sei und sich leicht zerreiben lasse. Als Bestand- kidischen Liste seheidet sich deutlich der erste

teile werden aes, misy und sory angefiihrt. Die Teil des Stemmas, der dem boiotischen und in

geschatzteste Sorte sei honigfarben, mit zarten zweiter Linie dem peloponnesischen Sagenkreise
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angehCrt. Statt des thessalisch-peloponnesischen 4) Ch. auf Kos, Konig von Kos, Repraesen-
Hyperes wurde auch Hyrieus

, der Eponyrne von tant des chalkidiseh-euboeischen Volkselements der
Hyria, als Vater der Arethusa genannt (wenn Hyg. Insel. Von ihm leitete sich ein Zweig des koi-
fab. 157 herileos aus 'Ygiewg entstanden ist). Mit schen Adels ab. Seine Eltem sind Eurypylos,
Boiotien ist Ch. auch sonst verbunden. Er ist der Sohn des Poseidon, und die Meropstochter
Herr iiber Theben, bis der aus Tiryns fluchtige Klytia. Von seinem gOttlichen Ahn hat er die
Amphitryon das ehalkidische Heer bei Leuktra Macht Felsen zu spalten geerbt; er schlagt mit
oder bei dem Passiibergange nach Chalkis zu be- dein Pusse die Quelle Burina aus dem harten Ge-
siegt, den KSnig totet und das Land befreit, Plut. stein und stellt darfiber sein Standbild aus Erz,
narr. am. 3. Paus. IX 19, 3. 17, 3. VIII 15, 6. 10 Theokr. VII 5f. und Schol. Im Kampfe gegen
Unter attischem Einflusse erhielt Abas statt der Eurypylos wird Herakles von Ch. verwundet ent-
unter a genannten Ahnen eine Eeihe attischer Vor- rinnt aber der Gefahr, indem Zeus ihn schutzt.
fahren. Das neue Stemma liegt in zwei Fassungen Apollod. II 138 W. Nach Schol II XIV 255
vor: /?) Eustath. II. 281, 37: Pandion— Erech- tfltete Herakles die Sohne des Eurypylos Plut
theus— Pandoros— Alkon— Abas— Ch. — Ele- quaest. gr. 58 erzahlt, dass Herakles, als er in
phenor, und y) Schol. II. II 536: Erechtheus— grosse Gefahr geraten war, sich in Weiberkleidung
Kekrops—Metion— Chalkon—Abas— Ch.— Ele- bei einer ,thrakischen Frau' verborgen habe; spa-
phenor. Aus Alkon wird unter dem Einflusse der ter, als er wieder die Obmacht gewonnen, habe
Namensahnlichkeit Chalkon. So entstehen die Com- er die Tochter des Alkiopos geheiratet Diese
bmationen: Clialkon Grossvater des gleichbedeu- 20 und die thrakische Frau sind offenbar identisch.
tenden Ch.

,
Alkon Sohn des Abas , Steph. Byz. Hochst wahrscheinlich ist Alkiopos = Alkon und

s. 'A&ijvai, und Vater der Chalkiope, Schol. Apoll. seine Tochter = Chalkiope. Alkon und Chalkiope
Rhod. I 97. Zu Athen steht Ch. auch sonst in werden auch in Athen zusammen genannt (s u 2)
manmgfacher Beziehung. Sein Grabmal zeigte Tump el Rh. Mus. XLVI 1891. 548 und Bd I
.man beim peiraeischen Thor (Plut. Thes. 27; S. 1547f. Ch. auf Kos ist wohl von Chalkis aus auf
identisch mit dem Werke des Praxiteles? Pau- die Insel gelangt, Dibbelt a. 29 [Escher]
sanias ed. Hitzig-Blumner I 2, 3 p. 128); wahr- XaXxcaSoviov oSos (von einem Chalkodon ge-
schemhch gait er als Ahnherr des attischen nannt?), jetzt Kara dagh, in griechischer Uber-
Geschlechts der XaXxldat, Topffer a. 0. 312; setzung Mavgofiovvi, das stidliche Stuck des un-
seine Tochter Chalkiope ist die Gattin des Aigeus, 30 bewachsenen Bergzugs, an dessen nSrdlichem Ende
vgl. die Sage von Alkon-Chalkiope. Ob das Xal- Pherai (jetzt BekcozTvog) lag, Apoll. Rhod. I 50
xiSixdv dlcoyfia, das man an den Thesmophorien mit Schol. K. Bursian Geographie v. Griechenl.
in Melite feierte, hieher zu Ziehen sei, ist nicht I 69. Das nordliche Stuck hiess Kvvog xtqxtXat
zu entscheiden. Wichtig aber ist, dass Athen mit (jetzt auch Kara dagh). [Bflrchner 1

den Nachkommen des Ch. in regem Verkehr, bald Chalkodontiades, Sohn des Chalkodon, d. i

freundschaftlicher bald feindlicher Art, stand, Plut. Elephenor, II. II 541. IV 464 [Escher 1
Thes. 35. Paus. I 17, 6. Schol. Eur. Hec. 123. Chalkodontidai, Nachkommen des Chalkodon
Eur. Ion 59f. v. Wilamowitz Aus Kydathen auf Euboia, Eur. Ion 59. [Escher 1

204. Tepffer a. 0. 163f. Dibbelt a. 0. 25f. Chalkodontis
( XaXxwdovtig ) , dichterischer

3) Der peloponnesische Ch. Die sechs 40 Beiname der Insel Euboia (s. d.), Plin. n. h. IV
Trager dieses Namens stehen unter sich in nicht 64 aus alteren Quellen. [Burchner

]naher zu bestimmendem Zusammenhang. Wohl Chalkomede (XaXxo/iidri und -na), Main'ade
aber sind sie alle hochst wahrscheinlich Abanten im Gefolge des Diojiysos, von dem Inder Morrheus
(vgl. Immerwahra. 0.), und ausserdem spricht bekampft und vergeblich zur Liebe begehit. Sie
das Stemma a fur urspriinglichen Zusammenhang heisst auch Pasithea und wird von Morrheus Chry-
dieses Ch. mit Chalkis (s. o.). a) Chalkon, Vater .somede genannt, Nonn. Dionys. XXXIII—XXXV
der Antiochis, der Gattin des Polybos von Korinth, passim. [Escher 1

Schol. Soph. 0. R. 775. b) Sohn des Aigyptos, Chalkomedusa (Xalxofiidovoa), Gemahlin des
Gatte der Danaide Rhodia, Apollod. II 17 W. Arkeisios, Mutter des Laertes (Schol. Q Od XVI
Euboia, einst Aigyptos genannt, s. Maass Ind. 50 118. Eusthat, 1796, 34). .- [Wagner 1

schol. hib. Gryphisw. 1890, 22. c) Ch. aus Argos, Chalkon (XoXkott, Kurzform zu Chalkodon-
Gatte der Imenarete (?) und Vater des Elephenor, s. d.). 1) Vater des Bathykles, 11. XVI 595 (='
Hyg. fab. 97 (ist etwa zu lesen Clymenae P/w- Chalkodon Nr. 1).
retis* vgl. Hyg. fab. 14; dann ware das thessa- 2) Grossvater des Chalkodon, fichol. II II 536
hsche Argos geineint). d) Genosse des Herakles (Stemma 2 y)

— Chalkodon Nr. 2.
im Kampfe gegen die Eleier, in der Nahe von 3)^lkon-Chalkon, Sohn des Abas Steph Bvz
Pheneos begraben, Paus. VIII 15, 6. Nach der s. 'A&ijvai (= Chalkodon Nr. 2).

'

Polemik des Pausanias zu schliessen , wurde er 4) Vater der Antiochis , Schol Soph R
von manchen direct mit dem Chalkidier Ch. iden- 775 (= Chalkodon Nr. 3 a).

tificiert. Wahrscheinlich identisch ist e) der Freier 60 5) Freier der Hippodameia, Schol Pind 01
der Hippodameia, von Oinomaos getotet, Schol. I 73 (114). 81 (127) (= Chalkodon Nr 3ej
Pmd 01. I 73. 81. Paus. VI 21, 10 (Hesiod. frg. 6) Waffentrager des Antilochos, Eustath Od
158 K. und Epimemdes). Elephenor ist Freier der 1697, 54. Ptol. Heph. I (= Chalkodon Nr 3b)
Helena nach Apollod. Ill 130 W. f) Waffentrager 7) Sohn des Eurypylos auf Kos, Theokr. VII
des Antilochos, aus Kyparissos. Als er aus Liebe 5f. und Schol. (= Chalkodon Nr. 4). [Escher 1
zu Penthesileia dieser zu Hulfe kam, wurde er Chalkos (XaXx6g), Sohn des Athamas Er-
von Achilleus getotet, Eustath. Od. 1697, 54. finder der Schilde. Plin. n. h. VII 200 K Miil-
Ptol. Heph. I. Dibbelt a. 0. 28. ler Orchomenos 125. [Escher]
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Chalkosthenes (XaXxoadevtis) , corrupte Na- Geschosse, die bei den von ihm geleiteten Kriegs-

mensform fur Kaikosthenes, s. d. riistungen 01. 109 3/4 (342—40 v. Chr.) Lykurgos

[C. Robert.] auf die Burg bringen liess (s. Psephisma des Stra-

Chalkotheke (yaXxo&rjxq) , ein besonderes tokles bei Ps.-Plutarch. vit. X orat.p. 852 B. Paus.

Gebaude (oYxqpa) aiif der Akropolis von Athen I 29, 16), wie auch die Waffen, Geschosse und

(CIA H 61 Z. 13. 12), das nur auf Inschriften des Kriegsmaschinen , die Demochares bei der durch

4. Jhdts. v. Chr. erwahnt wird (CIA II 61. 720 B. Kassandros drohenden Belagerung der Stadt zu-

721 B. 722 B; dass die erste Erwahnung in die sammenbrachte (c. 306; s. Droysen Gesch. d.

Zeit des Perikles falle, ist eine irrige Angabe bei Hellen.2 II 2, 179. Ps.-Plut. vit. X orat. p. 851 D.

Curtius Stadtgesch. v. Athen 153). Es war fur 10 CIA II 250; und die Inventare CIA II 733 B.

gewohnlich verschlossen (CIA n 61 Z. 13. Ly- 734B).

curg. frg. 102) und hatte einen dmo&6do/*og (CIA Nichts zu thun hat dagegen die Ch. mit der

II 720 BIZ. 32. 721 B II Z. 19. 22f. [hier zwar ojiXo^xr;, wie als Gebaude vielmehr (uncorrecter

von Dorpfeld Athen. Mitt. XIV 309, 1 ange- Weise) die Philonische Skeuothek otters genannt

zweifelt, aber durch 720 geschiitzt]). Ob die Stoa, wird (vgl. Wachsmuth Stadt Athen II 78).

die CIA II 720 B II Z. 11 u. 19 (owa (taxed) Gesucht hat man die Ch. ,
die Kirchhoff

erwahnt wird, zu ihm gehOrt, konnte an sich noch fur einen Teil des Parthenon hielt, an

wegen der Beschaffenheit der hier aufbewahrten drei verschiedenen Stellen der Burg. Zuerst in

Gegenstande (Kleider, Wolle u. dgl.) zweifelhaft dem Gebaude in der aussersten Sudostecke (so

sein; doch scheiuen diese Sachen erst infolge eines 20 schon Ulrichs Plan der Akropolis, Abh. Akad.

besonderen Psephisma des Hegemon (CIA II 720 B Munch. Ill 3 zu S. 677; Taf. I 2 bei 27; dann

H Z. 8) nachtraglich aus einer andern Stoa hie- Kohler Arch. Anz. 1864, 299. Pervanoglu
her iibersiedelt worden zu sein. Jedenfalls folgt Bull. d. Inst. 1864, 84. 1866, 132; es ist das

aus der Bezeichnung CIA II 61 Z. 35f. lv rfi Gebaude, das auf Taf. V bei Curtius Stadt-

y_aXxo-&tjxrj avzfj, dass ein Neben- oder Vorraum gesch. mit nr. 21 bezeichnet ist). Dann bei Be-

nder eine' Vorhalle) dagewesen sein muss. In- ginn der jiingsten Aufraunrang der Burg in dem

ventare (vielfach auf den Ubergabeurkunden der damals am Nordrand nahe der westlichen Ecke

Schatzmeister der Burggottin mitverzeichnet) fin- zum Vorschein gekommenen grflsseren Bau
,
der

den sich seit ca. 370 (CIA II 678 B) bis zum durch eine von Nord nach Sud laufende Mauer

Ende des 4. Jhdts. nicht ganz wenige : CIA II 30 in zwei Abteilungen zerfallt und dem nach Suden

689. IV pars II 700b. II 715. 716. IV pars II eine Halle vorgelegt ist (nr. 37 auf Curtius
716b und c. II 720 B. 721 B. 728 B. 729 B (Add. Plan; so Lolling in Miillers Handb. Ill 343f.

p. 508). 729b B. 733 B. 734 B. 736B. Danach Penrose Journ. of Hell. Stud. Vm 270). • Fur

muss die Ch. ein ziemlich stattliches Gebaude diese Annahme spricht, dass die Reste der In-

gewesen sein. Denn es enthielt erstens als ,De- ventarisationsurkunde von 354, die sfingoa&tv rijg

pendenz des Parthenon' alle mCglichen ehernen xalxo&r}xrjg (CIA II 61 Z. 19) aufgestellt war,

Gerate, die Eigentum der Gottin waren (wie fiir zwischen Propylaeen und Erechtheion gefunden

Apollon denselben Zwecken die io.lx<yd-rjxr\ in sind; aber die hier hervorgezogenen Bronzen (die

Delos diente) , z. B. Gefasse zum Wassersieden, man gleichfalls zu Gunsten der Annahme anfuhrt)

Sch«pfkellen, Fleischzangen, Bratspiesse, Trink- 40 stammen nicht aus dem Bau selbst, sondern aus

schalen u. s. w. Zweitens war es das Zeughaus der unter ihm gelegenen Cisterne ;
und insbeson-

fur die dem Staate gehorigen Schilde (z. B. wer- dere ist das Gebaude (17xl8Vgm.) kaum ge-

den CIA II 678 B Z. 65 verzeiclmet 1500 dam- raumig genug. So hat die meiste Wahrschein-

deg Aaxcovtxat), Panzer, Lanzen, Beinschienen lichkeit, dass der im Winter 1888/9 blossgelegte

und andere Waffen, selbst Katapulte und Wurf- viermal grossere Bau mit Halle gleich westlich

geschosse. Drittens wurde es (seit 01. 112, 3 = des Parthenon am Sfidrande der Burg (nr. 15 auf

330 v. Chr.) auch als Reservearsenal fur das Curtius Plan) die Ch. war, was Dorpfeld
hangende Gerate der hundert zuruckgestellten Ath. Mitt. XIV 306ff. vertreten hat; auch die

Trieren (tqi^eig QaiQetot) benutzt (CIA II 721

B

Zeit stimmt, da diese Anlage nach dem Parthenon,

Z. 21ff. 807. 808. 809; vgl. Wachsmuth Stadt 50 aber spatestens Anfang des 4. Jhdts. errichtet

Athen II 91ff.). Diesem gemischten Charakter sein muss.

der Magazine entsprechend wurde die Neuinven- Litteratur: Kirchhoff Philol. X\ 202ff. (bei

tarisierung. die 358 oder 354 stattfand (das be- Behandlung der Inschr. CIA II 61). Bohnecke

treffende Psephisma steht CIA II 61), unter dem Demosth., Lykurg. u. Hyper, n 306. Michaelis

Vorsitz der Prytanen und der Assistenz sowohl der Parthenon 306f. 365 (zu S. 293) f. Lolling a.

Schatzmeister der Gottin als der MilitarbehSrden a. O. Dorpfeld a. a. 0. mit Plan des Gebaudes

vorgenommen. auf S. 307. [Wachsmuth.]

Hienach ist unzweifelhaft die Ch. identisch Chalkus (yalxovg), vom Metall abgeleiteter

mit dem armentarium, aus dem die Waffen fort- adjectivisoher Name einer Teilmunze des Obolos

zuschaffen Lvkurgos ffrg. 102 bei Rutilius Rupus 60 (dazu , wie es scheint, eher zu erganzen 6/toUg

I 7) einmal "(01. 109 , 4 = 341/40 v. Chr. , vgl. als oroiijo), in Athen der achte Teil des Obolos

Bohnecke Forsch. I 459f.) die Jugend verhin- (z. B. Poll. IX 65, der auch ein Zeugnis des Ko-

derte. Und die dreihundert in der Schlacht am mikers Philemon hiefur ausniitzt) und daher so

Granikos erbeuteten persischen Schilde (Pint. Alex. auch in der im romischen Kaiserreich recipierten

16) oder gar Panoplien (Arrian. anab. II 16, 7), Form der attischen Rechnung (z. B. die sog. ta-

die Alexander nach Athen als Weihegabe fur die bula CTcopatrae bei Hultsch Scr. metr. 1 234,

'Aflijra iv xd/.si sandte . mussen ebensowohl hier 16, wo auf das ygafi^a = scripttdum 2 6po).oi oder

aufbewahrt worden sein, als die Waffen und 50000 16 %. gerechnet werden, oder Papyri der Kaiser-
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zeit); anderwarts angeblich mitunter l/
e Obolos

(z. B. Photios s. 6{SoX6g oder Suid. s. zdXavrov, der

sich auf Diodor iv rqj nsgi azafi/xmv beruft, was
um so auffalliger ist, als derselbe Diodor in den

Homerscholien zu II. V 576 dem Obolos 8 Chalkoi

giebt). Die Wertbezeichnung %. voll ausgeschrie-

ben oder abgekiirzt findet sich ab und zu auf

syrischen Miinzen, auch sonst vereinzelt. Ch.-

Siglen bei Hultsch Scr. metr. I 171. II p. XXIX,
bei Wilckcn Herm. XXII 633ff., sowie in den 10

Indices einiger Papyruspublicationen. S. Obolos,
Dicbalkon, Trichalkon, Tetrachalkon
(= 1/2 0»o1)- [Kubitschek.]

Challis j Ort Agyptens, beim Geogr. Rav.

ni 2, vgl. Chale. [Sethe.]

Chalonitis {XaXmvXxig) , Landschaft im Stid-

westen Assyriens um das Zagrosgebirge, Strab. XI
529. XVII736. Isid. Char. 8(Mu Her 250). Dionys.

perieg. 1015. Plin. n. h. YI 122. 181. Eine andere

Form dieses Namens zeigt KiXaveg, Diod. XVII 20

110, 4 (vgl. Noldeke Sasaniden 138, 3). Eine

hellenische Stadt in diesem Gebiete nennt Isid.

Char. a. a. O. XdXa, ebendiese ist wohl auch mit

Halus Tac. ann. VI 41 gemeint. Der Name hat

sich im jetzigen Hulwan erhalten. [Fraenkel.]

Chalos. 1) XdXog, auch Xdog, Varianten

des Namens "OyXog. So hiess der Berg bei Ephesos,

in dem sich die Grotte befand, in der die sieben

Jtinglinge unter Kaiser Decius eingeschlossen wur-

den, die dann nach 184jahrigem Schlaf am 27. Juli 30

429 wieder erwacht sein sollen. S. Tomaschek
S.-Ber. Akad. Wien CXXIV (1891) vm 32. S.

Ochlos. [Biirchner.]

2) XdXog (Xenoph. anab. I 4, 9) , Fluss in

Syrien, den das Heer der Zehntausend von der

Kiistenstadt Myriandros aus in vier Tagemarsehen
erreichte. Die Fische des Flusses waren heilig

und durften nicht beschadigt werden. An dem
Floss lagen die Ortscbaften. aus denen die Per-

serkOnigin Parysatis ihre Nadelgelder bezog. Jetzt 40

"Nahr el-Kuweilj (tiirkisch GOk Su). an welchem
Aleppo(s.BeroiaNr.5) liegt. Derselbe entspringt

einige Tagereisen nfirdlich von der Stadt und ver-

liert sich etwa 2 Stunden siidlich von derselben

in einem Sumpf (el-Match). Er ist noch jetzt

sehr flschreich, die von seinem Wasser berieselten

Ufer ausserordentlich fruchtbar. Ritt er Erdkunde
XVII 1687—1693. Baedeker Palast. u. Syrien*

418. (Benzinger.]

Chaltapitis (XaXrosziTig) , Landschaft in Su- 50
siana, nOrdlich von der Ebene Deera (s. d.), Ptol.

VI 3, 3. H. Rawlinson (Journal B. Asiat. So-

ciety new ser. XII 1880, 213) stellt den sonst

unbekannten Namen mit HaUapirti (so Naks-i-
Rustem 17, sonst Halpirti, Hapirti geschrieben)

zusammen ; dies ist die susische Bezeichnung fur

Susiana (Elam) in den Acharaenideninschriften.

[Weissbach.]

('halusus, Fluss im nordlichen Germanien,
zwischen Elbe und Oder. Ptol. II 11, 2 (mit der An- 60
merkung von C. Miiller). II 11, 7. Vgl. die Cliali

0. S. 2063. Nach Miillenhoff Deutsche Altert.

II 212 die Havel (Chalmla — Habula, Xd/.ovaog

bei Ptolemaeus verderbt?). Gegen Miillenhoff
vgl. Much Deutsche Stammsitze 185. [Dim.]

Chalybes. 1) XdXvfcs, auch XdXvfSoi (Heka-
taios bei Steph. Byz. Eustath. zu Dionys. perieg.

768), ein Volk, beruhmt wegen der Bearbeitung

des Eisens, die es zuerst erfunden haben soil,

Aischyl. Prom. 714. Schol. Eurip. Alkest. 980.
Xen. anab. V 5, 1. Dionys. perieg. 768. Verg.
Georg. I 58. Ps.-Arist. de mir. ause. 481. Strab.

XII 549ff. Apoll. Rhod. II 141. 373. 1002—1010.
I 1323 und Schol. Schol. Lycophr. 1109. Plin.

n. h. Vn 197. Amm. Mare. XXII 8, 20. Val.

Place. Argon. IV 600ff. V 105ff. Auch Gold
(Ps.-Arist. a. a. O. 26) und Silber (Strab. a. a. O.)

fand man dort, daher verlegten einige das home-
rische Olybe dorthin (Strab. a. a. O.). Sie sollten

genannt sein nach XAXvy> , dem Sohn des Ares
(Schol. Apoll. Ehod. II 373). Die Angaben uber
die Wohnsitze schwanken ausserordentlich. Am
Pontos lasst sie Vibhis Sequester 34 wohnen, Herodot
(I 28) zahlt sie unter den sviog "AXvog (also west-

lich) wohnenden Velkern auf, nach Mela (I 105)
lagen Sinope und Amisus in ihrem Gebiet. Heka-
taios bei Steph. Byz. nennt sie ein Volk &k %<$

&£Qftu>8ovTi, vgl. Eustath. a. a. 0. Nach Plin. VI 11

wohnen sie zwischen dem Thermodon und Cotyo-

rum. als westliche Nachbarn der Tibarener, ebenso
bei Val. Place, a. a. 0., vgl. Ephoros bei Steph.

Byz.; nach Anon, peripl. pont. Eux. 31 von Pole-

monion bis in die Nahe des Thermodon. Weiter
ostlich werden sie angesetzt von Strabon, um Phar-
nakia, von Skylax 88, westlich vom Hafen Ge-
netes, von Dionys. perieg. 768, von Xen. anab.

V 5, 1, Ostlich von Kotyora; ausserdem nennt
er sie zwischen Mossynoiken, denen sie unterthan

waren , and Tibarenern. Diese Verschiedenheit

der Angaben lasst die yon Mil Her zu Skylax

88 angedeutete Auffassung als richtig erscheinen,

dass namlich Ch. iiberall da angesetzt wurden,

wo die Eisenerze des Bodens verarbeitet wurden.

An vielen Stellen in den pontischen Kiistenge-

birgen giebt es reiche Erzlager, von deren Aus-

beutung im Altertum sich auch hier und da noch
Spuren erhalten haben. Vgl. Cuinet Turquie
d'Asie I 18. 57. 68. 81. 89. 113. 122. 127. Eine
ausfiihrliche Bcschreibung der Eisengewinnung in

dem Gebirge von Unieh (Oenoe), also da, wo Heka-
taios, Skylax, Plinius und der Anonymus die Ch.

suchten, steht bei Hamilton Reisen in Klein asien

(fibers.) I 256ff.

2) Scharf von den vorigen zu scheiden sind

die von Xen. anab. IV 4, 18. 5, 34. 6, 5. 7, 15
erwahnten Ch.; denn wahrend die Eisenarbeiter

den Mossynoiken unterthan sind, werden die ande-

ren als ein ausserordentlich streitbares undtapfcres

Volk geschildert. Fiir sie wird auch vielfach der

Name XcdSaTot gebrancht (Xen. anab. V 5, 17.

IV 3, 4 ; Cyrop. Ill 2, 7). Das werden wohl die

Armenoclialybes des Plinius sein (n. h. VI 12. 29).

Strabon sagt (XII 549), dass die andern Ch. jetzt

_XaA<5ai»ihiessen. Mitden babylonischen Chaldaeern

haben sie natiirlich nicht das geringste zu thun.

Sehrader ZDMG XXVII 397 ff. [Ruge.]

3) Chalybes bei Plin. n. h. VI 176, schlechtere

Lesart anstatt Thalibes (s. d.). [Sethe.]

Chalybon (XaXvft6v Ptolem. V 15, 17. Posei-

don. FHG HI 276. Strab. XV 735. Athen. I 28),

Stadt in der nach ihr benannten syrischen Land-
schaft Chalybonitis, offenbar nicht bedeutend, aber

beruhmt durch ihren Wein, der auf die Tafel

der PerserkOnige in Susa kam (Strab. a. a. 0.

Poseidon, a. a. 0. Athen. a. a. 0. Ezechiel 27,

18). Poseidonios und Athenaios berichten, dass

!

der Wein von Ch. auch in Syrien bei Damaskus

wachse. Nach Ezechiel (a. a. 0.) muss Chelbon

in der Nahe von Damaskus gelegen haben. Es

ist demnach trotz der Namensahnlichkeit nicht mit

Chalep-Aleppo (s. Beroia Nr. 5) gleichzusetzen,

sondern entspricht dem heutigen Orte Helbun im

Wadi Helbun, nordlich von Damaskus. Die Gegend

ist wie geschafl'en zum Weinbau, ungeheure schiefe

Felder feinen KreidegerOlls Ziehen sich an beiden

scheint Ruscus hypophyllum in der Regel kulti-

viert worden zu sein, wie denn auch von seiner

Anpflanzung durch Wurzelsprossen die Rede ist

(Geop. X 3,4). Dem von Dioskorides angegebenen

lateinischen Namen entsprechend findet sich in

den griechisch-lateinischen Glossaren und zwar

unter den Gemiisen oamodafni und j;- mit lauroeina

(Corp. gloss, lat. Ill 185, 46. 266, 10) und unter

den Heilmitteln cami dagni mit lauriola (ebd.

Seiten des Thales hin. Wenig Ruinen; Frag- 10 609, 25) identiflciert. Der genannte alexandrinische

mente griechischer Inschriften. Ritter Erdkunde

XVII 1318ff. Baedeker Palaest. u. Syrien* 358.

Inschriften: Le Baa- Waddington HI 2552

—2555. [Benzinger.]

Chalybonitis, bios von Ptolemaios (V 15, 17)

erwahnte* Landschaft in Syrien, die von der Stadt

Chalybon ihren Namen hatte, s. d. [Benzinger.]

Chalybs. 1) Fluss in Keltiberien, bei Ge-

legenheit der Hartung des Stahls durch Wasser

Lorbeer wird nun aber fast ebenso wie die %. be-

schrieben. Denn seine Frucht kommt auch aus

der Rippe des Blattes (Theophr. h. pi. Ill 17, 4)

oder ist auf diesem aufgewachsen (ebd. I 10, 8)

oder befindet sich mitten darauf (Diosk. IV 145;

vgl. Plin. XV 131); auch sein Vorkommen in Ge-

birgen (ebd.), besonders am Ida (Theophr. ebd.

Ill 17, 4. Plin. a. a. 0.) und bei Herakleia in

Bithynien (Plin.) passt auf die angegebene Art,

von Iustin. XLIV 3, 8 erwahnt, ist aber, wie das 20 von welcher er nur eine Varietat gewesen sein

,benachbarte' Volk der Chalybes, nur eine_ auf

Missverstandnis der griechischen Quellen (Timaios ?)

beruhende Vermischung mit den pontischen Cha-

lybern. Vgl. Celtiberi 0. S. 1891. [Hilbner.]

2) Sohn des Ares, Eponymos des skythiscben

Volks der Chalyber in Kleinasien, Schol. Apoll.

[Tiimpel.]Rhod. E 373. , . .
.

Xa/i , Sohn des Noah , Stammvater der afrl

canischen Volker, darunter auch der Agypter, da- ...._.. . -.,.-,
her Agypten poetisch 7^ Xd/i (Psalm. 104, 23. 27. 30 gloss, lat. 554, 29. 618, 57). Ja es findet srch

105.22, vgl. Theodoret bei Suid. s. dav/tdaia) endlich ya^atSa<pr>jToXd-xavov mit fraga, wohl Erd-

kann. Denn Ruscus aculeatus L. wird mit xev-

tQOfivQQivri (Theophr. ebd.), (iVQOtvrf ayQia (Diosk.

IV 144), div/iVQairt] (ebd. u. 145), myrtus silvestris

(Plin. XV 27. XXIII 165. 166), ruscus (s. die Lexica)

u. s. w!, Ruscus hypoglossum L. aber mit vnoyXcoa-

oov (Diosk. IV 132. Plin. XXVII 93) bezeichnet.

Andrerseits sollte auch die vica pervica, das

Immergriin (Vinca maior oder minor L.), ehamae-

daphne heissen kOnnen (Plin. XXI 68. 172. Corp.

oder axrjvoi/itata Xdp (Psalm. 77, 51, vgl. Theo^

doret bei Suid. s. Xd/a) genannt wird. Ob X.

mit dem einheimischen Namen Agyptens Kerne

{Xrjfiia) etwas zu thun hat, ist mindestens fraglich,

[Sethe.]

XafituSd<pvi} = Ruscus hypophyllum L. Dass

eine der drei Ruscus- oder Mausedornarten ge-

meint ist, geht aus den Worten des Dioskorides

beere. identiflciert (ebd. II 475, 14). [Olck.]

XafiaiSixaarris (bei Lyd. de mag. Ill 49

xa/uat£t)X.og dixaottje) ist in byzantinischen Quellen

zur Bezeichnung des Unter- oder Hilfsrichters

gebraucht, der in Iustinians Pandekten index

oder arbiter datus , bei Ulpian, Paulus (sent. V
28 = Dig. XLVIII 19, 38, 10) und in Constitu-

tionen auch index pedaneus, im Cod. Theod. unci

(IV 147, vgl. Plin. XXIV 132) hervor, dass die 40 lust, meist arbiter, in griechischen Kaisererlassen

runde rote Frucht den Blattern (Kladodien) auf-

gewachsen sei, und zwar Ruscus hypophyllum,

weil die Zweige als einfach (nicht verastelt) be-

zeichnet werden. Nach demselben nannte man
sie auch Satpvhtjs, vSgdycoyov, die Rtimer XavQcoXa,

andere Xaxxdymg, die Gallier ovoovfttpt; manche

auch diesen Lorbeer den alexandrinischen. Die

Zweige werden von ihm als ellenlang, aufrecht,

dunn und glatt geschildert, die Blatter als denen

zuweilen biaix^g (Cod. lust. II 12, 27 [Kriiger],

restituiert; vgl. Bas. VIII 2, 100. Nov. lust.

LXXXII 1—4. 6. 9) heisst, X. findet sich bei

Zeno Cod. lust. VII 51, 5, 4 (Kriiger, restituiert-,

vgl. Bas. IX 3, 69). lust. Nov. LX 2 pr. Theoph.

paraphr. inst. IV 15 pr. Lyd. de mag. Ill 8 (eat

toiig nedaveovg, dvri zov -/auaiSixaazdg), im Text

und in den Scholien der Basiliken. Wie die Pro-

vincialstatthalter und die hoheren Beamten, so

des Lorbeers ahnlich, aber viel glatter und heller ; 50 bestellt auch der Kaiser Unterrichter ;
doch hat

diese wurden zerrieben gegen Kopfschmerzen und

Brennen im Magen aufgelegt; mit Wein gegen

Leibschneiden genommen ; der Saft sollte, in Wein

getrunken oder mit Wolle aufgelegt, die Men-

struation und das Harnen befOrdern. Von Theo-

phrast Ch. pi. Ill 18, 13) wird nur gesagt, dass

das tvibrvjxog (der Oleander?) grosser als die %.

sei. Besonders wird die harntreibende Wirkung

der /_. hervorgehoben (Gal. XIX 695) ; im fibrigen

man fiir die kaiserlichen Commissarien wohl nie-

mals (Schol. zu Bas. VILT 1, 1 Heimb. I 327

steht nicht entgegen) den die untergeordnete

Stellung betonenden Namen index pedaneus oder /.

verwendet (Bethmann-Hollweg Civilprocess L
gem.Rechtsmi81f. 118, 18). Die griecliische Be-

zeichnung durfte zutreffend daraus erklart werden,

dass dem Unterrichter das Tribunal fehlt (anders

Rudorff Rem. Rechtsgeschichte II 46). Diese

werden ihr dieselben medicinischen Eigenschaften 60 Deutung bleibt annehmbar, auch wenn sie mit

wie dem alexandrinischen Lorbeer beigelegt (Gal.

XI 863. Orib. coll. med. XV 1, 4. 7); Pferde er-

hielten im Sommer zur Aufmunterung ein Ge-

trank davon mit anderen Vegetabilien in Ziegen-

milch (Pelagon. 184). Die jungen Sprossen gaben

einen guten Ersatz fiir Spargel (Gal. VI 643. XI

863). Da Plinius (XV 131) auch einen wilden

Strauch des Namens ehamaedapfoie kennt, so

Mommsen (St.-R. Ill 963, 1 gegen Willems
Le s-mat de la rep. Rom. 1 2 143) fiir den latei-

nischen (mit Unrecht bestritten von Zachariae
v. Lingenthal Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom.

Abt. XXI 222) Namen index pedaneus abgelehnt

wird. Naheres fiber den Unterrichter und Litte-

ratur im Art. Iudex (pedaneus) und 0. Arbiter

Nr. 3 (Bd. II S. 410f.). [M. Wlassak.l
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Chamaikoitai, Steppenbewohner auf der Nord-
seite des Kaukasos, neben Troglodytai und Poly-

phagoi, Theophanes bei Strab. XI 506. VgL K o i t a i.

[Tomaschek.]

Chamaileon- 1) Chamaileon(vgLE.KepkeDe
€hamaeleonte Heracleota. Pr. Berlin 1856. Zeller
Ph. d. Gr. lis 2, 899, 3), Peripatetiker (Tatian. adv.

Or. 31 p. 81, 21 Schwartz), bald S'Heax}.eo!>Ti]g (Ath.

IV 184 d u. 0.) bald 6 Iloviixdg (Ath. VI 273 c u. 0.)

genannt. Uber sein Leben besitzen wir keinerlei

Uberlieferung. Daraus, dass seine Schrift negl
•rjdovijs auch unter Theophrasts Namen lief, will

Kopke 3f. folgern, er sei em Schuler des letzteren
gewesen. Zeller mochte in ihm eher einen Mit-
schuler desselben sehen, mit Riicksicht auf Diog.
Laert. V 92, wo Ch. seinen Landsmann Herakleides
des Plagiats an seinen Schriften beschuldigt. Eine
merkwtirdige Parallele hierzu ergiebt sich aus
Plut. Pericl. 27, wo Herakleides bei einer Polemik
gegen Ephoros eine Stelle des Anakreon benutzt,
die Ch. in seiner Schrift uber diesen Dichter aus-

fiihrlich interpretiert hat (Ath. XII 533 e). Wenn
linger Eh. Mus. XXXVIII 496ff. naehweisen will,

dass beidemale ein jiingerer Herakleides Pontikos
gemeint sei, dessen Zeitgenosse Ch. gewesen, so

sind die dafur vorgebrachten Grfinde nicht stieh-

haltig (s. Herakleides). Daraus, dass Ch.s
Schrift fiber die Komodie von Ath. IX 406 e iv
i'xrq) xzqI xijg a g y a ia g xa>fiq>SCag citiert wird, darf
man nicht (wie Unger 498) folgern, Ch. habe
die Dreiteilung der Komodie gekannt; scheidet
doch schon Aristoteles an der bekannten Stelle

Eth. Nic. IV 14 p. 1128 a 22 unter den komischen
Dichtern die jiakatoi von den xaivoi. Demnach
bleibt die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass Ch.
noch gleichzeitig mit seinem bekannten Lands-
mann Herakleides litterarisch thatig war, also

zu den alteren Peripatetikern gehOrte. Ein ge-
naueres Datum ware gewonnen, wenn man ihn
sicher identiflcieren diirfte mit dem von Memnon

-in seiner Chronik Herakleias (Phot. bibl. cod.

224 p. 226 a Bekk.) erwahnten Ch., der als Ge-
sandter dieser seiner Vaterstadt dem Seleukos
Nikator eine freimtitige Antwort gab (im J. 281/280
nach dem Zusammenhang bei Memnon); doch
kommt man auch hier fiber die Vermutung nicht
hinaus. Die Fragmente ergeben ebenfalls keinen
chronologischen Anhaltspunkt ; dass Straton ihn
citiert hat, ist nicht unwahrscheinlich (W end-
ling De Peplo Aristot. 67). Die Schriften Ch.s
waren teils litterarhistorischen, teils popularphilo-
sophischen Inhalts. Die spiirlichen. zum grossten
Teil durch Athenaios erhaltenen Fragmente hat
KOpke gesammelt, jedoch Ath. I 22 e und Eustath.
Vita Pind. (ubereinstimmend damit die der ambros.
Schol., s. Christs Pindarausgabe 1896 p. C 5 und
CV 26) iibersehen; dazu kommt noch Schol. Genev.
II. XXI 390. Titel: I. 1. <.T«,i'0,ufe<w>? vgl. Diog.
Laert. V 92 ; Schol. Genev. : iv a xuA 'I/.idSog ; Schol.

Apoll. Rhod. II 904: iv xipxnp'xeQi'B.tddog (in

den Scholien zur Ilias wird Ch. fu'nfmai, zur Odyssee
einmal citiert). 2. (xegi'Hoiodov) ? vgl. Diog. Lae*-t.

a. O. 3. ,-reo< Zrrjoiydgov Ath. XIV 620c. 4. neoi
2a.7i<povs Xni 599 c. 5. jieoi 'Avaxgiovxog XII 533 e.

0. .-t££>( Adaov VHI 338b. 7. .-r«pt Siftwvidov X 456c.
XIV 656 c. 8. xsqI Ilirdaoov XIII 573 c. 9. heqI 0so-
mdog Phot. Lex. s. Ovhkv xoog xor Aiovvaov. 10. sisgl

Aloyi/.ov Ath. IX 375 f. 11. xhqI lazvocov (Satyr-

dramen) Suid. s.'AjzioXsaag xov olvov. 12. neQiftco/Mp-

diag (iv s'xxq) Ath. IX 374 a ; iv sxx(j> negi xfjg agyaiag
xco/upSiag IX 406 e). II. 13. IlgoTQsitrixog Ath. IV
184d. 14. jiEQlfiifygOlem. Alex. Strom. 422P. Ath.

X 427 b. XI 461 a. 15. mgi %d<mjg VI 273 c. VIII
347 e. 16. sisgl &ewv Clem. Alex. Strom. 351 P. Aus
dem ersten Teile dieses Verzeichnisses ist ersicht-

lich, dass Ch. das gesamte Gebiet der griechischen

Poesie, Epos, Lyrik und Drama, in Einzeldarstel-

10 lungen behandelt hat. Die Vermutung liegt nahe,
dass er auch fiber Sophokles und Euripides je ein

ovyygafifia geschrieben habe. Aus einer Schrift

liber Alkman stammen vielleicht die beiden Frag-
mente 24 und 27 (Ath. IX 390 a und XIII 600f ), die

Kopke ohne zwingenden Grund auf den Protrep-
tikos bezieht (s. u.). Die diirftigen Bruchstucke
lassen den Charakter seiner Schriftstellerei nur in

undeutlichen Umrissen erkennen (vgl. L e u t s c h
Philol. XI 21ff.). In den Dichterbiographien traten

20 anekdotenhafte Zfige stark in den Vordergrund,
die er nicht alle in der tFberlieferung vorfand,

sondern zum Teil durch Interpretation von Stellen

der betreffenden Dichter selbst construierte. Perner
zog er zu diesem Zweck die Dichtercaricaturen

der Komoedie heran (vgl. F. Schoell De locis

nonnullis ad Aeschyli vitam et ad historiam tra-

goediae graecae pertinentibus epistula, Jena 1875,
50ff.). Es mag daher ein betrachtlicher Teil der

spater eursierenden Anekdoten auf Ch. zuriick-

30 gehen (fur die Vita Aeschyli macht dies Schoel I

a. O. wahrscheinlich). Die Schrift fiber Homer
war, wie es scheint, hauptsachlich der Exegese
gewidmet, jedoch nicht ohne eine Biographie

des Dichters (Tatian. 31. Schrader Porphyrii

quaest. Horn. 422); die wenigen Reste stellen

der Interpretationskunst Ch.s ebensowenig ein

glanzendes Zeugnis aus, wie etwa seine Deutungen
der pseudosimonideischen yglipoi (vgl. Reitzen-
stein Epigramm und SkoMon 116ff.). Uber die

40 philosophischen Schriften lasst sich noch weniger
Sicheres behaupten. Samtliche vier Titel kommen
auch unter den Schriften des Theophrast und
mit Ausnahme von jzegl d'e.&v auch unter denen

des Aristoteles vor; negi rjSovijg ist vielleicht iden-

tisch mit einer der beiden unter Theophrasts Namen
gehenden Schriften, die Diog. V 13 erwahnt (Ath.

VIII 347 e. VI 273 b und c vgl. mit XII 511 c. d)

;

die Fragmente von siegi jiidrfg zeigen Beruhrungen
mit dem gleichnamigen theophrastischen Buch

50 (K o p k e 39ff.). Jedenfalls sind also fiir diese

Schriften enge Beziehungen zu Aristoteles und
Theophrast anzunehmen. Im Protreptikos war
von dem ethischen Wert der Musik die Rede (Ath.

IV 184 d. XIV 623 f; vgl. KOpke 36ff. Hartlich
Leipz. Stud. XI 273) ; doch darf man deshalb nicht

(mit Kopke) dies als Hauptinhalt der Schrift

bezeichnen und hierauf gestiitzt ihr Fragmente
zuweisen, die besser untc-r andere Titel passen

(s. o.; frg. 28 ist mit Meineke auf xtoi xojfioj-

60 di'ag "lu beziehen). Als echt peripatetischer Zug
des Ch. ist noch sein Interesse fiir vofiiua, svoij-

fiaza und jiagot/uai hervorzuheben. Uber ver-

mutliche Benutzung des Ch. durch spatere Schrift-

steller vgl. Schoell a. 0. Susemihl Alex. Litt.

I 149. 773. 327. 528. Bapp Leipz. Stud. VIII

99. 103ff. Ludwich Aristarchs hom. Testkr.

I 51. 342. [Wendling.]

2) Xafiadiiov (Chamaeleo vulgaris;. Aristo-
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teles ist der erste, der dies Tier erwahnt und

eine erschopfende Beschreibung desselben giebt,

die keinen Zweifel gestattet, dass das Tier von

ihm anatomisch untersucht worden ist (hist. an.

II 11, 37 B.). An Aussehen gleicht es der Eidechse,

doch verbinden sich seine Rippen unter demBauche,

wie bei den Fischen, und das Riickgrat ragt wie

bei diesen in die Hohe. Der Schwanz ist sehr

lang, am Ende spitz und lasst sich wie ein Riemen

12, 1) und in dem er die unglaublichsten Dingo

von der Heilwirkung der einzelnen Korperteile

des Ch.s erziihlte. Plinius (XXVIII 112f.) hat

Proben aus diesem Buch erhalten. Ein verbrei-

tetes Mittel war, mit der Galle Augenkrank-

heiten zu heilen (Plin. XXVIII 117. Marcell.

de med. VIII 67). Sogar der Kot des Tieres

ward von ihm als antipathisches Mittel empfohlen.

Aus demselben Vorstellungskreise stammen die

aufrollen. Seine Beine sind langer als die der 10 beiden Chamaleonmittel gegen EpilepsieJ^Gl ?•)

Eidechse. Jeder Fuss ist in zwei Halften geteilt,
n " '

^t -c«» ^ m. ... .
i j rr.„n„„

die eine ahnliche Stellung gegen einander haben,

wie unser Daumen gegen die iibrigen Finger.

Jeder dieser Teile ist wieder in Zehen gespalten,

so dass an den Vorderfiissen dTei nach innen und

zwei nach aussen liegen, an den Hinterftissen drei

nach aussen und zwei nach innen. Die Zehen

sind mit kleinen Krallen versehen. Der Kfirper

ist rauh wie der des Krokodils. Die Augen, die

und Podagra (II 583 P.) bei Alexander von Tralles.

[M. Wellmann.]

XafiaifirjXov , Heilpflanze. Unsere Kamille,

die noch heut in Griechenland wild wachst und

xa^utiksd heisst, auch in Italien haufig ist und
eamamilla, camomilla genannt wird (Lenz Bot.

d. Gr. u. R8. 473. Dierbach Flora mythol.

199. Murr Pflanzenwelt in d. griech. Myth."205).

Ps.-Orph. Argon. 923. Der Siiditaliener Macer

in Hohlen liegen, sind gross und rund und von 20 Floridus ^(um 900^, ^de^viribus herbarum
,^

vgl.

einer ahnlichen Haut bedeckt wie der ganzeKfirper, "" "—-<- J t>.±. i"""* 1
-

~~t-

in der Mitte beflndet sich ein kleiner Raum zum

Sehen, der niemals von Haut bedeckt ist. Es

kann das Auge ganz herumdrehen und nach alien

Richtungen sehen. Die Farbenveranderung ent-

steht, wenn es sich aufblast. Seine Bewegungen

sind trage wie die der SchildkrOte. Aus den Be-

merkungen des Aristoteles fiber die Atmung, das

Gehirn, das Blut, den Magen, die LuftrOhre und

Meyer Gesch. d. Bot. Ill 426ff.) identificiert aus-

driicklich (549f.) %. mit ckamomilla und anthe-

mis. Uber die drfe/tlg handeln Diosc. Ill 144.

Plin. n. h. XXTI 53f. Auch Plinius sagt von

dieser: alii chamaemelon voeant. Billerbeck
(Flor. class, 220) halt das x- fur die Anthemis

Chia L. fiber die Anthemis vgl. Lenz 471 (vgl.

Ttagd-hiov 473) undMurr233. Berendes (Die

Pharmaeie bei d. alt. Culturvolkern I 235) citiert

die durch den ganzen Korper sich erstreckenden 30 das wavfe/iov, das Galenus mit der av&epk gleich-

Haute folgt, dass das Tier von ihm seciert wor-

den ist (Arist. hist, an. II 11, 37f.). Nach Theo-

phrast (Plut. de soil. anim. XVII 6) veriindert es

seine Farbe nicht um sich zu verbergen, sondern

aus Furcht; er erklarte diese Fahigkeit aus der

grossen Menge Lnft, die der Korper des Tieres

enthalte. Die Beschreibung des Plinius (VIII

120f.) ist aus Iuba entlehnt, vgl. Miinzer Bei-

trage zur Quellenkritik der Naturgesehichte des

setze, aus den hippokratischen Schriften als Mittel

gegen MenstruationsstOrungen (de nat. mul. 29;

de morb. mul. I 101) und veraichert, dass Bo-

taniker des vorigen Jahrhunderts (Joh. Boellius

aus Soissons) es fur unsere Kamille hielten. Leu-

nis (Synopsis II 709) halt des Theophrast (h. pi.

I 13 i 3. VII 8, 3. 14, 2) avfofiov fiir die An-

themis Chia L. , welche Plinius Leucanthemum
nenne, des Dioscorides Xevxavfopov aber (Syn. II

Plinius 421. Sie berichtigt und erganzt die des 40 711), endlich auch %. und das hippokratische ev-

Aristoteles. Nach Iuba nimmt das Ch. die Farbe

des Gegenstandes an, den es zulctzt beriihrt hat,

ausser weiss und rot (vgl. Suid.), und soil nur von

Luft leben, eine Annahme (Plut. de adul. et am. 9).

die darin ihre Erklarung findet, dass beinahe der

ganze Leib des Tieres von der Lunge angefiillt

ist (Theophr. a. a. O. Plin. XI 188). Indien und

dvde/tov (Syn. II 713) .vielleicht' fiir die echte

Kamille ,wegen der weissen Strahlenbliiten'. Das

Wort deutet Leunis (Syn. II 713) als Erdapfel

,in Bezug auf die kleinen, runden BliitenkOpfe,

die wie Apfel oder Quitten riechen', Wittstein
(Etym.-bot. Worterb. 1856, 183) ebenso, aber xa/xal

mit ,klein' ubersetzend. fMax C. P. Schmidt.]

Agypten galten als Heimat des Tieres (Plin. a. Xapauzirvs, Heilpflanze. Eme Art Gunsel

a O) Uber die Art, wie das Ch. sich gegen (Aiuga Iva L.), die auf Euboia auch atfrigTug

die Schlangen wehrt, erzahlte Alexander von Myn- 50 hiess (Diosc. II 117. IV 36). Darum findet Murr

dos (Ael. n. a. IV 33) ein ahnliches Paradoxon, wie

Aelian (v. h. I 3) von den agyptischen FrOschen.

Dass das Tier giftig sei, ist spate Fabelei , die

vermutlich erst von Ps.-Demokrit aufgebracht

worden ist (Plin. XXVIII 114). Nach Plinius

(VHI 101 aus Varro) begegnet der Elefant der

Wirkung seines Giftes durch Blatter vom wilden

Olbaum, der Rabe durch Lorbeerblatter. Das Er-

scheinen des Tieres im Traume bedeutet Ungluck

(Pflanzenwelt in d. griech. Myth. 222) sie in der

sechsten Art a/.iXleiog = 'A%Q.Uoig aidrjQT-ng wie-

der, die Plinius (n. h. XXV 42ff.) beschreibt.

VgL Fraas Flor. cl. 172. Die Seher nannten

sie aifia 'A&rjvag , da ihre Blfiten purpurrot sind

und die Sage von der Entstehung aus Athenes

zur Erde fallenden Blutstropfen veranlassten. Ga-

lenus verwendete sie zur Heilung bfisartiger Ge-

schwure (Berendes Pharm. d. alt. CulturvOlker

(Artemid. oneir. n 13), auch im Sprichwort fand 60 II 70). Celsus (med. V 4) nennt y_. unter den
- • - "

'
'

,
, . _. gchweisstreibenden Mitteln , Scribonius Largus

(comp. 188) empfiehlt sie abgekocht und mit

Wein vermischt als Gegenmittel gegen Aconit-

Vergiftung, Marcellus (medicam. 30, 43) aber als

Abfuhrmittel u. dgl. (30, 54. 7, 18). Wittstein
(Etym.-bot. Worterbuch 1856) erklart den Namen
dadurch, dass das Pflanzchen einer .Fichte en

miniature' gleiche. [Max C. P. Schmidt.]

das Ch. wie bei uns Verwendung : yafiai/Jovzog cv-

f
uza)o/.(oreeog (Plut. Ale, 23). Plut. de adul.

et am. 9 vergleicht den Schmeichler mit einem

Ch.. vel. Ael. n. a. II 14. Sext. Emp. 484, 17 B.

Dies wunderbare Tier veranlasste den wunder-

und schwindelsiichtigen Mendesier Bolos ein Buch

de vi et natura ehamaeleontis zu verfassen, das

er auf den Namen des Demokrit falschte (Gell. X
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Chamaizelos (XajxalCtjlog). 1) Epiklesis des

Poseidon in Athen; am 8. Posideon wurde ihm
ein rrjqxUwv dargebracht, CIA III 77.

2) Beiwort des Zeus, im Sinne von x&ovtog,

Orph. Arg. 931. [Jessen.]

Cliam(m)anene, Praefectur im nordwestlichen
Teile Kappadokiens, an den Grenzen von Phrygien
und Galatien, Strab. XII 534. 540. Plin. n. h.

VI 9 (Cammamme). Ptol. V 6, 12, Barth (Peter-

manns Mitt. Erg. Heft 3, 82) erkennt darin den
Namen Ha'imaneh wieder, der jetzt der Gegend
siidlich von Angora gegeben wird, wenngleich er

zugiebt, dass in der tins bekannten Zeit Ch. Ost-

lieh vom Halys zu suchen ist. Perrot (Explora-
tion de la Galatie et de Bithynie I 273) denkt
an die Moglichkeit, dass der Name spater auf
das linke Halysufer iibergegangen ist. Ramsay
(Asia minor 296) nimmt an, dass sioh die Land-
schaft bis auf das linke Halysufer erstreckte.

[Ruge.]

Chamavi. Dieses germanische Volk bewohnte
nach Tac. ann. XIII 55 am Mederrhein den
Strich Landes, den vorber die Tubanten und
Usipier, spater die Amsivarier (s. d.) innegebabt
hatten. Spater sassen sie weiter Ostlich im Gebiet
•der Bructeri, die angeblich von ihnen und den
Angrivariern (s. d.) aufgerieben worden sein sollen

(Tac. Germ. 33. 34), was libertrieben ist (Zeuss
Die Deutschen 91f.). In diesen Sitzen nennt sie

noch Ptol. II 11, 10. 11 neben den Cheruskem
sudlich von den Calucones (der Name ist iiber-

licfert Ka/iavol, Var. Kav/taoi; ansclieinend iden-

tisch sind die II 11, 9 genannten Xai/xai, C.

Mii Her zur Stelle. Much Deutsche Stammsitze
148; Zeuss a. O. 93. 103 fasst die XaTficu als

Hermiones). Die Tab. Peut. setzt sie wieder an
den Niederrhein und zwar als einen Teil der
Franken (Chamavi qui el Praiwi d. h. qui et

Franci. Zeuss a. 0. 326. 334. Desjardins
Table de Peut. 3; mit den Franci zusammen
nennt sie auch Auson. Mos. 434 Chammes). In

diesen Gegenden (Nachbarn der Priesen) kennen
sie auch die Panegyriker p. 138. 227 ed. Bahrens,
Einzelne Abteilungen sollen damals nach Gallien

verpflanzt worden sein (ein pagus Ghamavorum
am Sudabhang der Vogesen, Zeuss a. 0. 335.

582). Zur Zeit Iulians waren sie auch auf der
Westseite des Rheins verbreitet, Iulian trieb sie

wieder zurttck (Amm. Marc. XVII 8, 5 Chamavos
•itidem uksos simifia adortus eadem celeritate par-
tini ceeidit. partini . . . compegit in vinculo,. XVII
9, 2. Iulian. ep. ad Athenienses p. 361 H. zoi .Taoe-

OTonmv Decor v^ebig~dy.i]v fiev /lotgav rod 2a/.iwr
f&vovg, XafidfSovg be e^rj/.aoa xxl. Eunapios frg. 12
Hist. gr. min. I p. 218 on zov 'Iov'uarov eg rijv

jio/.£[iiar ywgovvzog xai x&v Xa/iaflon- ixexevovxwv
yeideo&ai xxL , Scene zwischen Iulian und dem
Chamavenkflnig Nebisgast; auch bei Zosim. Ill

6 und 7 wird der Name der Chamaven herzu-

stellen sein, R i e s e Rhein. Germanien 286ff.

Schiller Gesch. d. rOm. Kais. II 313). Auf
dem rechten Ufer des Rheins findet sie dann
gegen Ende des 4. Jhdts. Arbogast auf seinem
Zuge von Koln gegen die rechtsrheinischen Franken-
volker (Sulp. Alex, bei Gregor. Turon. hist. Franc.
II 9 transgressus Rhenum Bricteros ripae pro-
ximos, pa-gum etiam quern Chamavi incolunt,

depopulates est). Dass Chamaven in spaterer

Zeit den Romern Kriegsdienste leisteten, zeigt

Not. dign. or. XXXI 61 cohors undecima Cha-
mavorum (water dem Dux Thebaidos). Spater

werden sie nicht mehr genannt, doch lebt ihr

Name ohne Zweifel fort im Namen des Gaues
Hameland oder Hamaland (um Deventer), Zeuss
a. 0. 91. 336. J. Grimm Gesch. d. deutschen
Sprache 13 370f. POrstemann Namenbuch II

361. Die Camari der Veroneser Volkertafel XIII
10 10 Seeck (zwischen Saxones und den unbekannten

Crinsiani) sind wohl = Chamavi (Mullenhoff
Deutsche Altertumsk. Ill 313). Dass aber auch
die Hamii, die wir in Britannien und Africa in

rOmischen Kriegsdiensten finden (CIL VII 748
coh. I Hamiorum sagittariorum. u. 6. VIII 10654
coh. II Amiorum, vgl. Hiibner CIL VII p. 134
und die dea Ha/mm. CIL VII 750), Chamaven sein

sollen, wie R. Much Deutsche Stammsitze 148
vermutet, ist ganz unwahrscheinlich. Vgl. auch.

20 die (Matronae) Hamavehae. [Dim.]

Chamogainisioii (Xa/ioya/.tt]oi), Flumanie auf

der Insel Kreta, Acta et diplom. ed. Miklosich III

237 (J. 1184) wahrscheinlich in einiger Entfer-

nung von Akropolis im Sudwesten der Insel.

[Biirchner.]

Chamois (Xa/xotg) , vierzehnter Konig von
Agypten nach Synkell. p. 96 (FHG II 607. Lep-
sius Konigsb, Quellentaf. 14). In dem Namen,
der gut agyptisches Aussehen hat, konnte man

30 ein e Wiedergabe des agyptischen Namens Chd-
em-wese vermuten, den ein allerdings nicht zur

Regierung gekommener, aber sehr beriihmter' Sohn
Kfinig Ramses II. getragen hat und den spater

mehrere Konige der zwanzigsten Dynastie ihrem

Familiennamen Ramses als Beinamen zugefiigt

haben. In die Zeit der Ramessiden gehoren, so-

weit erkennbar, auch die audern von Synkellos

ebd. aufgefiihrten Konigsnamen. [Sethe.]

Chanios (Xa/Mig) oder vielmehr Kemos (OKD,
40 ttlitt?) war der Hauptgott der Moabiter und ist

als solcher im Alten Testament mehrmals genannt
(Num. 21, 29. Jer. 48, 7. 13. 46). Sein Kultus

wurde von Salomon in Jerusalem eingefiihrt (I Reg.

11, 7. 33), von Josias aufgehoben (II Reg. 23, 13).

Nach Jud. 11, 24 wurde Ch. auch von den Am-
monitern verehrt, wenn hier keine Verweehslung

mit Milkom (s. d.| vorliegt. Die Inschrift des

Kenigs Mesa von Moab (ed. Smend und Socin
1886, 13) zeigt, dass. wie gewOhnlieh (s. Baltis),

50 dem Ch. eine weibiiche Gottheit (*astor-Kem&s) bei-

gesellt, und dass er hauptsachlich als Kriegsgott

aufgefasst wurde. Die Griechen scheinen ihn des-

halb dem Ares gleichgestellt zu haben (Euseb.

Onom. s. 'Aoivd • Aqeoziohv . . and rov oifteiv zov

"Aoca). Sein mit Menschenopfem verbundener (n
Reg. 3, 27) Dienst verschwand wohl frilhzeitig.

Was die spiiteren Schriftsteller von Ch. berich-

ten , ist wertlos oder falsch (Philo leg. alleg.

Ill 82 X sQfit]vEVErai ws iprj'/Mffriua. Hieron. in

60Esaiam 15 [IV 167 Migne], Ch.' = Bee).<peyd>Q

[s. d.]. Suid. s. 2o/.oucbv . Xaud); u. s. w. ; vgl.

die von Payne Smith Lexic. syr. I 1759 an-

gefiihrten syrischen Schriften). Baudissin in

Herzogs Realencycl. s. Kemosch. Biithgen Bei-

trage zur semit, Religionsgesch. 1888, 14ff.

[Cumont.]

Chaiiipcsidcs, Volksstamm in Oberagypten
am Nil, dessen Sitze sudlich von der Einmun-

dung des Astapus (Bahr el Azrek) gewesen zu

sein scheinen. Anon, bei Hudson Geogr. gr.

min IV 38. Mil Her zu Ptol. IV 7, 7.

[Fischer.]

Xafj,y>ai, nach Herod. II 69 der agyptische

Name der Krokodile, giebt vermutlich eine weib-

iiche Nebenform des gewShnlichen Wortes emsah,

wieder hamset (als Personenname auf einer Statue

im Louvre belegt); zur Einschiebung von p zwi-

schen m und s vgl. 'Pd/iy/rig fur Ramses und

kopt hemps fur hems ,Ahre' (Stern Kopt. Gramm.

§ 29)." [Sethe.]

Clamyne (Xapvvti), Epiklesis der Demeter

in Elis mit einem Tempel bei Olympia; ihre

Priesterin hatte bei den olympischen Spielen einen

besonderen Platz, Pans. VI 20, 9. 21, 1—2 (wo

zwei wertlose Erklarungen des Namens). Ch. vom

Stamme ya/xa (vgl. zafiai, zaf*«&) bezeichnet die

Erdgottin", wie sie litauisch Zemyna heisst, vgl.

Curtius Etymol.5 197. Fick Vergl. W. I 578.

Preller Griech. Myth.* I 776. [Jessen.]

Chanaanos (Xaviavos), der Eponymos Ton

Kanaan, erscheint in doppeltem Zusammenhange,

in babylonischer und biblischer Form der TJrge-

schichte. 1. Berosos muss ihn in seinen XcJ.Sai'xd

oder Bafivlwviaxa genannt haben, denn seinkurzes

Fragment 11, FHG II 503, das Euseb. Chron. p. 23,

32ff. Schoene und Synkell. p. 78 c aus Alexandras

Polyhistor Xa).8aixd fiber Xco/xdoprjXog und die

andern nachsintflutlichen KOnige Babylons citieren,

ist untrennbar von dem frg. 3 des Polyhistor steel

'lovdaiojv, das Eusebios pr. ev. IX 17 p. 419 d

(FHG III 212, 3) giebt. Daselbst lautet ,die

tlberlieferung der Babylonier', d. i. also des Be-

rosos: Ch. war Sohn des uranfanglicben Belos-

Kronos, Brudcr des Belos II., Vater eines unge-

nannten (Agenor? Phoinix?) Vaters der Phoini-

kier, Grossvater des ,Chum, den die Griechen As-

bolos nennen' (= Xcondafitjlos), ferner des Me-

stra'im, Vaters der Agypter, wahrend von dem

(.russigen 1

) Asbolos (s. d") die Aithiopen stammen.

2. Reiner als in dieser hellenistischen Contami-

najtion tritt die alte biblische tjberlieferung der

Genesis IX 18. X 6ff. zu Tage bei Jos. ant. Iud.

I 130ff. Daselbst heisst Ch. Bruder des Chusos

<= Kusch, des Aithiopen), des Mestra'imos (= Miz-

raim, des Agypters) und des Phutes (= Put,

des Libvers). Sohn des Chamos (= Ham), Enkel

des Noeos (Noah) des Sohnes Lamechs, der sein

Geschlecht iiber Methusalas, Anochos (Henoch),

Jared, Malaelos, Kainos (Kenan), Enososund Sethos

direct auf dessen Vater Adamos zuruckfuhrt. Ch.

ist Vater des Sidon, Amathios (Hamathi), Ara-

dios (Arvadi), Arakaios (Arki), Chettaios (Heth),

Jebusaios, Amorraios (Emori). Gergesaios (Gir-

gosi), Enaios (Hivi), Asennaios (Sini) und Sama-

raios (Semari; vgl. Genesis X 15—18), deren

Stadte samtlich von den einwandernden Hebraeern

aufgehoben wurden ,
eine Erfiillung des von Noah

iiber Chamos Kinder verhiingten Fluches (= Ge-

nesis IX 25ff.). Eine teilweise Wiederholung des

Stemma: Jos. a. 0. I 109. Suidas nennt ihn

Xavadv. [Tiimpel.]

Chanata (Tab. Peut.), Stadt im Ostjordan-

land. 37 Millien sudlich von Aenos, wahrschein-

lich identisch mit Kanata (jetzt el-Kanawat), s. d.

[Benzinger.]

Chandanake, Stadt in Persien, Hekataios frg.

181; vgl/npers. chanddn = ridens , laetus, flo-

rens, amoenus. [Tomaschek.]

Chandax (Xdv8a£, Xavddxt) d. h. Xavddxi

vom arab. chandak — Festung), von Spaniern und

Arabern im ersten Drittel des 9. Jhdts. n. Chr.

in der Nahe des heutigen Kandia auf Kreta ge-

griindet, 961 von Nikiphoros Phokas geschleift.

Strobl Kreta II 8, 11. Vgl. auch Acta et diplom.

graeea III 264. [Biirchner.]

10 Chanes, Fluss in der kaukasischen Landschaft

Albania, welcher den Kyros im Steppengebiet er-

reicht und sogar befahren werden kann; Theo-

phanes bei Strab. XI 500. Der heutige Aghry-cai,

welcher in Seki entspringt und in westlich ge-

wendetem Laufe dem Alazani zufiiesst; beide er-

halten in der ,Buffelebene' Kambeci die Iora _(s.

Kambyses); der vereinigte sudliche Lauf wird

noch jetzt Qani oder Qanyq genannt. Das Wort

gehart der albanischen Sprache an, vgl. udisch

20 die (gen. eh-ene-i) ,Wasser'. [Tomaschek.l

Chania, Nymphe, welche dem Herakles den

Gelon, den Stammvater der thrakischen Geloner,

gebar, Serv. Georg. II 115. [Hoefer.]

Xdvvt], Serranus Scriba, ein Seefisch, der noch

jetzt hauflg im Mittelmeer ist, vgl. Aubert-

Wimmer Aristoteles Tierkunde I 143. Er heisst

bald x- (Athen. VII 327f ), bald xdwog (Opp. hal.

I 124. Ill 185. Numen. bei Athen. a. a. 0., im ita-

lienischen eanma) und hat seinen Namen von seinem

30 weiten Maule (Epicharm bei Athen. a. a. 0. Eustath.

1778, 18). Aristoteles (hist. an. VIIl 13, 231 B.)

rechnet ihn zu den Fischen der hohen See, die

sich vom Fleische nahren (VIII 2, 218) und be-

schreibt ihn als Fisch mit dunkelroten Streifen

(Ps.-Arist. bei Athen. a. a. 0. Rose Arist. Pseudep.

296). Er war in Zweifel, ob es auch Mannchen

gabe, da alle gefangenen ydwai Weibchen ge-

wesen (VI 13, 168). Er gait fur sehr gefriissig

(Ael. n. a. IV 5), diente als Ksder fur den cpdygog

40 (Opp. hal. Ill 185) und sollte ohne Begattung

gebaren (Ovid. hal. 108. Plin. XXXII 153). Sein

Fleisch ist zart und hat einen angenehmen Ge-

schmack, ist aber wenig nahrhaft (Diphilos bei

Athen. VIII 355 c. Xenokrates bei Orib. I 128).

Erwiihnt wird er von den Fachschriftstellern und

Arzten, ohne dass wir Genaueres von ihnen er-

fahren: so von Diokles, Speusipp (Athen. VII

319b), Numenios (frg. 10 seiner halieutica, Birt

De halieuticis Ovidio falso adscriptis 129), Donon

50 in seiner Compilation mgi ix&vmv (Athen. VII

327f.) und von Marcellus Sideta (frg. ed. M. Schnei-

der v. 33). Sein Erscheinen im Traum bedeutct

fur die Gesunden Gift, fur die Kranken Nach-

stellungen (Artemid. oneir. I 14, 108 H.).

[M. Wellmann.]

Channinefates s. Cannenefates.
Channinns (?), Beiname des Mercurius auf

einer Inschrift aus Rohr bei Blankenheim in der

Eifel (jetzt im Bonner Provincialmuseum). F r e u -

60denberg Bonn. Jahrb. LIII 173 Mercuri Chan-

nini [sacrum ?]. Die Lesart Channini soil sicher

sein (Wiedemann ebd. XCn 272), die Deutung

R. Muchs (Mereurio Hannini) Ztschr. f. D. Alt.

XXXV 207 und Anzeiger 1891, 184 mithin hin-

fallig. Der erste Herausgeber bezog den Namen

auf die Cannenefates (s. d.). [Ihm.]

Chanuunia (Tab. Peut.), Ort in Syrien an

der Strasse von Antiochien nach Samosata, zwi-
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schen Cyrrhus und Doliche; wohl identisch mit
Chaonia Nr. 2, s. d. [Benzinger.]

Chanosis, Sohn des Braiades (XAvwoig Bgcud-
dov). 2xoavr\y6g in Olbia, Kaiserzeit, Latyschew
Inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini 1 63.

[Kirchner.]

Cliaou Nachbam der armenischen Phasianoi,

Diod. XIV 29; unstreitig verschrieben fiir Taoi,

georg. Tao; Taochoi, armen. Taikh, nennt Xeno-
phon an. IV 7, 1. Vgl. Choi, Koitai. 10

[Tomaschek.]

Chaou, 1) Xdov oQog, mit Kulturbaumen be-

standenes Gebirg in Argolis, aus dem der Erasinos
stromt (Paus. II 24, 6), mit der gegen Osten vor-

geschobenen, im Altertum teilweise mit Kypressen
bestandenen Avxd>vr\ (Heiligtum der "Aqzc/ms

'Ogtvyia, Conze und Michaelis Ann. d. Inst.

1861 , 22). Am ostlichen Puss bricbt eine von
den Alten als Abfluss des stymphalischen Sees

betrachtete (Strab. XII 534. 540) miichtige Quelle 20
(Ke<pa?MQt) hervor, die sogleich als wasserreicber

Bach (von den Alten Erasinos [s, d.] genannt),

mehrere der Stadt Argos gehorende Mtihlen

treibt. In der Bergwand iiber der Quelle zwei

geraumige Grotten (Pan? Dionysos?), Bursian
Geographic von Griechenland II 40. 65.

[Biirchner.]

2) Bruder oder Geffihrte des Helenos. Zu
seinem Andenken nannte dieser, nachdem er den
Ch. unabsichtlich auf der Jagd getfltet , den 30
friiher Molossia (nach Varro Campania) genann-

ten Teil von Epirus Chaonia; nach anderen hatte

Ch. bei einer Heimsuchung der Gefiihrten des

Helenos durch Pest oder einen Sturm sich t'rei-

willig geopfert, Serv. Aen. Ill 297. 334f.

[Hoefer.]

ChaoneS (Xdoveg). 1) Ein pelasgischer (!)

Stamm, einer der vierzehn epeirotischen Stamme
der alteren Zeit, nicht von KOnigen beherrscht,

sondern nur von zwei jahrlich wechselnden aus 40
etnem alten Adelsgeschlecht gewahlten Heerfuhrern

befehligt, ungeschlacht (fidgftaQoi, Thuc. II 80. 81

;

HayHitbtaxoi z&v execrt] 'Hjisiqcozwv, II 81 ; liber

die Art der Bereitung des Speisesalzes Plin XXXI
82) hatten in der alteren Zeit die Oberhand iiber

einen grossen Teil von Epeiros. Sie wohnten in

offenen Orten (xard xa>fj.ag Scyl. peripl. 28). Spater

besassen sie Chaonia, den Kiistenstrieh von den
keraunischen Bergen bis zum Thyamisfluss, von
dem an Thesprotien nach Siiden sich erstreckt, 50
Die zahlreichen Belegstellen beiPape-Benseler
Worterbuch der griech. Eigennamen II 1668. Nach
dem Vorgang des Euphorion (Steph. Byz.) ge-

brauchten die rOmischen Dichter und die Orphi-
ker Chaonius im Sinn von Dodonaeus oder Epi-
Toticus, Epirensis. Vgl. zum Ganzen Bursian
Geogr.. von Griechenland I lOf. 15ff. 24. 26f. S.

Epeiros. [Biirchner.]

2) Ein sarmatisches, den Iazyges benachbartes
Volk . das gleich diesen und den germanischen 60
Quaden, die Donauprovinzen bedrohte; Themist.
or. p. 68 Dind. Zu deuten als ,Hauer, Xieder-

strecker', von oset. chatcun .fallen, fallen'. Viel-

leicht fallt hieraus ein Licht auf die Chunoi (s.

d.) am Borysthenes. [Tomaschek.]

Chaonia (Xaovt'a). 1) Gau in Epeiros, s. Cha-
ones Nr. 1. Zur Geographie des Landes vgl. jetzt

auch A. Philippson Thessalien u. Epirus (Ber-

lin 1897) und beifolgende Skizze der Umgebung
von Buthroton (s. d.).

** Onchesmos

1:231000
Hflben inMetem.

[Oberhummer.]

2) In Syrien (Ptolem. V 15, 10), in der Land-
schaft Kommagene, wohl identisch mit Channu-
nia der Tab. Peut. an der Strasse von Antio-

cheia am Orontes nach Samosata, zwischen Cyr-
rhus und Doliche gelegen. [Benzinger.]

Chaos (Xdog, Xdeog, W. /a, vgl. ya(va>, ydaxa>,

ia.af.ia: Curtius Grundz.s 19 •). A) In der Kos-
mogonie: Nach Hes. th. 116 ist Ch. der gahnende
Kaum, der vor alien Dingen ward, doch wohl nicht
rein abstract, sondern bereits erfullt von einem
gevvissen Urstoff des Nebels und der Finsternis;'

aus dem Ch. gingen hervor Erebos und Nyx
(v. 123). Vgl. Peppmuller Hesiodos p. 19. 105.

Gomperz Gr. Denker I 32ff. 417 und s. Akus.
FHG I 100, 1 (Philod. n. evotf. 137 bei Gom-
perz Herk. St. II 61). Anth. Pal. VII 417, 6
(Meleagros). Verg. G. IV 347. Diog. Laert. Ill

12 (10). Lukian. de salt. 37; am. 32~ Tzetz. A.
H. 67f.; z. Lyk. 177. Suid. Apost. XVIII 10 a

(Xdovg dgymdztgog sprichw.j u. s. f. Als kosmo-
gonische Gestalt nannte man Eros eine Geburt
des Ch. , Plat. symp. 178 B. Paus. IX 27, 2.

Theoph. Antioch. ad Autol. II 12 (17|. Schol.

Apoll. Rhod. Ill 26. Arg. Theokr. XIII. Serv.

Aen. I 664. Schoemann Op. II 60ff. Des
,heiligen Ch. TOchter' sind die Moiren, Quint. Sm.
IV 756. Deutung auf den leeren Raum, Aristot.

Phys. IV 208 b 30ff.; de Xen. 2 p. 976 b 16, vgl.

auch p. 975 a 12. 984 b 28ff. Plut. de Is. 57.

Sext. Emp. p. 149, 2. 478, 17 Bkk. Hesych. Et.
Gud. Stoische Deutung auf das Wasser (Ablei-

2113 Charachen Charadriai 2114

tung von yjco), Schol. Apoll. Rhod. I 498. Prob.

Verg. Eel. VI 31 (p. 21 K.). Plut. aqua an ign. util. 1.

Spatere (romische) Auffassung als Urmaterie, Ovid,

met. I 7ff. II 299 (vgl. Lucan. I 74. Avit. poem.

IV 160. 554. Ennod. II 10 [Hon. Germ, antiquiss.

auct. VI 240. 251. VTI 5]). Sen. Thyest. 834.

Lncan. V 634. VI 696. Stat. Th. Ill 484. Mart.

Cap. IX 912. Lact. div. inst. 15. II 9 u. s. f. Als

Ordnerin dieses Ch. wird Glementia gepriesen,

Eom gesendeten Abgeordneten kehrten bei Ke-

phallenia um und landeten bei Ch„ Ennius Ha-

duphagetica v. 3 (p. 166 Vahlen). S. Bd. I S. 1806.

2) Ort in Messenien (Strab. VIII 359), der

Sage nach von Pelops gegriindet , in der Nahe
von Leuktron und Thalamoi. E. Curtius Pelo-

ponnes II 237 setzt den Ort am Pamisos, der

canonartige Einrisse bildet, an. Ein Azvxzgov

giebt es heutzutage 20 km. siidsudostlich vom

Claud, de laud. Stil. II 9 (vgl. auch Greg. Naz. 10 Pamisos; 5 km. siidlich von Asvxzgor setzt C
T ~ ,.™ ... r, T^firrr «„,

. ™. Miiller beim dxQOiTtjgiov Tgd^rjlog, wo einige

Euinen sind, Ch. an.

3) Stadt in Phokis (Ethniton Xagadgcuog C ol-

litz Dial. Inschr. II 1529b 12), auf einem steilen,

wasserlosen Felsen, Herod. VIII 33. Paus. X 8, 2.

33, 3. Steph. Byz., 20 Stadien Ostlich von Lilaia,

jetzt Euinen bei Ilidxavog, in der Nahe des Dorfes

"Avco Eov(SdXa. Mitglied des phokischen xoivov

avazTjfta, Paus. X 3, 2, Altare der rfgcosg auf der

c. I 2, 58ff. = Migne Gr. XXXVII 301). Ch
erscheint als zweites Princip der Weltwerdung

nach Caligo (s. d.) und erzeugt mit dieser Xox
Dies Erebus Aetfier, Hyg. fab. praef. Desgleichen

kennt Ch. als zweites Princip die ,gemeine' or-

phische Kosmogonie nach Chronos (s. d.) , der

Aether und Ch. erzeugt, vgl. Damask, n. dg%a>v

p. 3801'. K. Creuzer Symb. III2 292ff. Lobeck
Aglaoph. 465ff. Zeller Philos. d. Gr. I« 71ff.

Gruppe Gr. Culte und Mythen. I 633f. Suse- 20 Agora. Das Wasser musste aus einem Bach Xd
mihl De theog. Orph. forma antiquiss., Ind.

schol. Gryphisw. 1890. Gomperz Gr. Denker

I 75ff. 430f. In der Verspottung hesiodischer,

besonders aber orphischer Kosmogonie bei Ari-

stoph. Av. 693ff. (vgl. Lukian. Philop. 13) bringt

der geflugelte Eros mit dem gefliigelten nachtigen

Ch. das Geschlecht der Vogel zur Welt (698f.).

B) Im ausgebildeten Kosmos : a) der weite Welten-

raum, das Weltall, Hes. th. 700. 814. b) Der von

eadgog, der zum Kephissos fiiesst, hinaufgeschafft

werden. Beim Zug des Xerxes 480 eingeaschert,

dann bei Beendigung des phokischen Krieges

niedergerissen. Bursian Geogr. von Griechenland

I 161. 162. [Biirchner.]

4) Xagadpa , xf\i Olvorjg f) y^tQabqa , der be-

deutendste Wasserlauf im nordlichen Attika.
_
Er

entspringt am Nordostfuss des Parnes und zieht

sich in zahlreichen Windungen, durch Nebenbache

dem der Finsternis verwandten Nebel erfiillte 30 namentlich von der linken Seite her verstarkt,

Eaum zwischen Himmel und Erde, der Luftraum,

Ibyk. i'rg. 28. Bakehyl. frg. 47. Eurip. frg. 451 N.

Aristoph. Av. 192. 1218; Nub. 424. 628. Simm.
Anth. Pal. XV 24, 7. Et. Gud. c) Der von Finster-

nis erfiillte Raum unter der Erde, der gahnende

Schlund der Unterwelt, Ovid, fast, IV 600; met. X
30. XIV 404. Verg. Aen. VI 265. Sen. Here. f.

614. 681 u. 0. Lucan. VI 617. Val. Fl. II 86. VII

402. Stat. silv. Ill 3, 210. VI, 206 u.o. Plut.deprimo

ostwarts hin am Siidrande des Hiigelplateaus von

Aphidna, dann mit mehr ostsiidostlicher Eichtung

durch engeres Schluchtengebict zum Xesselthal von

Oinoe (Ninoe) , um schliesslich in der maratho-

nischen Ebene auszulanfen, wo er sein Bett

mehrfach verandert hat. Den Attikern bekannt

war er insbesondere durch das Sprichwort Oivaioi

rf]v -/rafjddgav (Hesych. Phot. s. v.) oder Olvot] ttjv

yapadgav (Suid. s. v. vgl. Zenob. V 20) fiir solche,

frig. 17. Quint. Sm. II 614. XIV 2; persOnlich 40 die sich selber oder anderen in der Hoffnung auf

gefasst als Unterweltsgottheit, Verg. Aen. IV 510.

Sen. Med. 9. 744; als ycogo; doefitiv (vgl. Tarta-
ros), Ps.-Plat. Ax. 371 E. Stat. Th. XII 772. d) All-

£emein; das unermessliche Dunkel, Apoll. Rhod.

IV 1695. Stat. silv. Ill 2, 92. Prud. Cath. V 3;

uberhaupt das Grenzenlose, Unermessliche, M.
Antonin. IV 3 (to X. tov aloivos = die Ewigkeit)

;

als Schlund uberhaupt. Opp. kyneg. Ill 414 (vom

Rachen des Krokodilsj. [Waser.]

einen Nutzen Schaden zufflgen. Als namlich die

Oinaier den oberen Lauf der Ch. veranderten, um
das Wasser fiir ihre WeinstOcke und Olbaume zu

verwerten , vernichtete der angeschwollene Bach

ihre Felder ganzlich. Zu einer Identificierung der

Ch. mit dem gleichfalls attischen .Kykloboros' liegt

kein Anlass vor. [Milchhoefer.^

Charadrai, .Bergstromanwohner' in Karmania,

neben den Airai (s. d. Nr. 2), Ptol. VI 8, 12. Dem
Charachen (XaQayr/v) , Name eines Konigs 50 griechischen ydgaSgog entspricht npers. darrah,

der Blemves in byzantinischer Zeit. Bailie tCompt.

rend. de'l'Acad. des inscr. IV se"r. XVI 326ff.;

s. den Artikel Blemyes o. S. 567. [Sethe.]

Characitani (Xagaxtiaroi) s. Carraca.
Charadra (r/ Xagadoa; ion. XagdSgi), ein

durch einen Giessbach tief eingerissenes Rinnsal).

1) Stadtchen in Epeiros (auch XdgadQog ge-

nannt), nach Bursian Geogr. von Griechenland

I 36 u. A. 4 vielleicht westlich von der Stelle

aus darna ,Spalt, Thai'; von den arabischen Geo-

graphen wird im siidlichen Teil von Karman be-

sonders ,das breite Thai' Durrah-i-pahin oder Dar-

fani hervorgehoben, das vom tiefen und reissenden

Strom Harai-rud oder Hali-ru durchfiossen wird,

welcher hinter Giruft den Canton Kudbarbewiissert

und sich schliesslich in der weiten Sumpfebene

Gezm6rian verliert; das obeTe Bergthal besitzt

viele Dorfer, Garten und Saatfelder und bildet

des jetzigen Zalayooa, mitten zwischen den beiden 60 die Grenzseheide zwischen dem kuhlen und heissen

{ta/.aaao/.ifivs; Taovxahd und Aoyagov, die die

Strandebene zwischen Oropos (jetzt Aovoog) und

Arachthos (jetzt Artas) eimiehmen. Bei Polyb. IV

63 wird berichtet, dass Philippos auf seinem Zuge

von Ambrakos nach dem Eingang des ambraki-

schen Meerbusens an Ch. voriiberkam. Dass Ch.

an der See lag, erschliessen wir aus Polyb. XXII
9: die von den Aitolern und Ambrakioten nach

Pauly-Wissowa 111

Klima. [Tomaschek.]

Charadrens (XaoJaSgevg), Gigantenname, in-

schriftlich erhalten auf dem Pergamenerfries ; ebd.

•Pagjay/evg (andere Zr;g]ayycvs), PuchsteinS.-
Ber. Akad. Berl. 1889, 342.

^
[Waser.]

Charadriai (XaguSgicu; Xagadgovg Skyl. 66;

6 Xagabgos Procop. de aedif. 4, 4, von deT ein-

gerissenen Schlucht so genannt), ein wahrschein-

67
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lich unbedeutendes Stadtcben, zu Iustinians Zeiten

ein Castell auf der Akte (der Ostlichsten Land-
zunge der chalkidischen Halbinsel), von Leake
Travel^ of Northern Greece III 152 nnd H. Kie-

pert Karte von Hellas etc. Bl. VII da angesetzt,

wo jetzt das alteste Athosk'loster Baxonibiov (ge-

giindet von Konstantinos d. Gr.) liegt. Vgl. noch
Hoffmann Descript. Chalcidicae Thracicae

(Bromb. 1854) 9f. [Biirchner.]

Charadrios (y_agadgidg), ein Wasservogel (Ari-

stoph, Av. 265. 1141), der seinen Nanien von

seinem Aufenthaltsort (yagd&gm Schol. Aristoph.

Av. 1141) hat. Nach Aristoteles lebt er mit dera

Xdgog und der ai'dvta zusammen am Wasser (Arist.

hist. an. YIII 3, 223 B.) und halt sich in Wasser-

rirmen, Holilen und Klippen auf (Arist. IX 11, 266).

An Farbe und Stimme ist er hasslich und nur des

Nachts sichtbar. wahrend er sich am Tage ver-

kriecht (Arist. a. a. 0.). Die aristotelische Be-

schreibung paast auf den lerchengrauen Begen-
pfeifer (Oedionemus crepitans). Vgl. C. J. Sunde-
vall Die Tierarten des Aristoteles, Stockholm

1863, 148. Aubert-Wimmer Aristoteles Tier-

kunde I 111. Er gait fur sehr gefrassig und fand

mit dieser Eigenschaft im Sprichwort Verwendung,
Plat. Gorg. 494 B. Schon die knidische Schrift siegi

t<x>v ivrog 7iad-a>v c. 37 (Hippocr. VII 260 L.) empfiehlt

ein Mittel and yagadgiov (so die beste Hs. Vindob. #)

gegen Gelbsucht, und es war ein alter Volksaber-

glaube, dass der Anblick des y. die Gelbsucht heile,

daher wurde er verhiillt verkauft, eine Thatsache,

auf die schon Hipponax anspielt (PLG± II 480
frg. 52: xoX fiiv xaXvnreig. fiibv %agaboi6v Tiegvag.

Schol. Arist. Av. 266 aus dem Euphronioscom-

mentar, vgl. StreckerDe Lycophrone Euphronio
Eratosthene comicorum interpr. , Greifsw. Diss.

1885,84. Schol. Plat. Gorg. 494 B. Plut. quaest.

symp. V 7, 2. Ael. n. a. XVII 13. Heliod. Aeth.

Ill 8, 87 B.). Der Leibarzt des Ptolemaios Philo-

pator, Andreas, behauptete, dass nicht der An-
blick, sondem der Genuss seines Pleisches die

Gelbsucht heile (Schol. Arist. Av. 266, aus ihnen

Suid. s. yagadgidg). In der Ornjthogonie der Boio

war erzahlt, dass der Regenpfeifer ursprtinglich

ein Mensch gewesen sei, Agron mit Namen, der

Sohn des Eumelos auf Kos, der von Hermes in

diesen Vogel verwandelt wurde (Ant. Lib. 15).

Xagadgiov /Mfiovfievog (Aristoph. Av. 266) ge-

brauchte man sprichwortlich von jemand, der sich

versteckt hielt (Suid. s. v.). Asphalt totet den

Vogel (Ael. n. a. VI 45). In spaterer Zeit tibertrug

man seine Eigenschaften auf den ixzsoog. (galgulus

oder galbuhts der EOmer, Plin. XXX 94^. Mart. XIII
68. Eut. Ix. 1 17). Im Mittelalter spielte der Cara-
drius eine bedeutsame Bolle im Volksaberglauben

;

vgl. Wackernagel Altd. Lesebuch 1 166. Schef-
fels Ekkehard 44.

_
[M. Wellmann.]

Charadros (6 ydoadgog, ein Bach mit ein-

gerissenen, canonartigen Ufern; vgl. audi Art.

Charadra und Charadrus). 1) In Phokis,

am Fuss des steilen Felsens, auf dem Charadra
Nr. 3 lag, Paus. X 33, 6. Sein Rinnsal vereinigt

sich mit dem Bett des Kephissos.

21 Ein Kustenflflsschen in Achaia, nSrdlich

von Patrai, wohl der yeifiaggog von Bovvzevi oder

Kdxa> 'Ayala, Bdfitioi oder KaoxglzZi. Zwischen
diesem und dem Selemnos lag die Stadt Argyra
an einer gleichnamigen Quelle. Paus. VII 22, 11

schreibt dem Ch. die Wirkung zu, dass das weib-

liche Vieh, das im Friihling aus ihm tranke,

mannliche Kalber wiirfe. Bursian Geographic
von Griechenland II 312. Philippson Pelo-

ponn. 263.

3) Bachlein in Nordmessenien. Das Rinnsal

beginnt bei Oichalia, zieht sich durch die steny-

klarische Ebene und endigt im Amphitosflusschen.

Dieses ist Zufluss zam Bcdvga (jetzt Mavgo^ov-
10 fievog), Paus. IV 33, 5. Bursian Geographie von

Griechenland II 163.

4) Trockenbach in der argolischen Kynuria,

Stat Theb. IV 46. Bursian Geogr. von Griechen-

land II 68, 4 wagt nicht, den yetfiaggog von

"Ay. Avdgeag (ein eigener Name fur ihn findet sich

auf der Karte des k. k. militar-geograph. Insti-

tuts nicht verzeichnet) , der siidlich vom TaDos

(jetzt Tdvrjg) seine Miindung in die argolische

Bucht hat, fiir den Ch. anzusprechen.

20 5) Trockenbach, der durch die argolische Ebene
im Bogen nOrdlich urn die Stadtmauer von Argos
sein Rinnsal hat (jetzt Eegidg), wie alle ysifiag-

goi im Sommer grossenteils ohne Wasser, Thuc.

V 60. Paus. II 25, 2. Sein Bett endet im Osten

von der Stadt. Sein Oberlauf setzt sich aus drei

Stucken zusammen: einem yeifiaggog, der durch

eine enge, vielfach zerrissene Schlucht ostlich vom
Artemisiongebirg herkommt (dem Namen nach
wohl der eigentliche Ch.) und zwei Rinnsalen aus

30 dem Westen. Vgl. nocb Bursian Geographie

von Griechenland II 40. 49. 64, der iibrigens

einen der von Westen kommenden yeifiaggoi des

Systems als Ch. annimmt. Bei Thucyd. V 60

war 6 XdgaSgog, d. h. wohl ein Platz an seinem

Trockenbett, der Ort, an dem vor Eintritt des

Heeres in Argos iiber Fehler, die -wahrend eines

Kriegszugs gemacht worden waren, Gericht ge-

halten wurde, so iiber Thrasyllos (418 v. Chr.).

Im Winter viel Gero'll, Philippson Peloponn. 62.

40 [Burchner.]

Charadrus (6 yagadgovg, von yagddga Erd-

riss). 1) Ortchen im Gebiet des kleinasiatischen

Ioniens (Lydiens), das den Samiern gehOrte, nfird-

lich vom Mykalestock (jetzt Samsun Dagh oder

Kamila) an der Kiiste gelegen, Statte beim heu-

tigen Tschangll. Skyl. peripl. 98. S. Anaia Nr. 1.

Bazivijzig ywga, Samos. [Burchner.]

2) Bergveste Kilikiens, zwischen Selinus und
Anemurion, mit einem Seehafen und Fluss Chara-

50dros, Skyl. 102. Strab. XIV 669. Hekatakw bei

Steph. Byz., vgl. Meinekes Bemerkungen. Stad.

mar. mag. 199ff., jetzt Charadran oder Kaledere.

Kiepert bei Tschihatscheff Petennanns Mitt.

Erg.-Heft 20, 19. 2. M filler Geogr. gr. min. I

486. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien 1891
vni 58. [Enge.]

Charaeta, eine Insel im lykischen Meer, Plin.

n. h. V 131. spater Dionysia genannt. Nach Kie-
pert Specialkarte d. westl. Kleinasiens XIV eine

60 kleine Insel nordlich von Olympos. [Euge.]

Charakene. 1) 'H Xaoaxrjrtj ist nach Ptol.

VI 3, 3 dasjenige Gebiet Susianas. welches ober-

halb von Pasinu Charax liegt. Plinius n. h. VI 136

nennt es den unwegsamsten Teil von Elymais.

Ausser der Hauptstadt Xdga; werden noch Forat und

Dumathia (Plin. a. a. O. 145f.) als dem Kflnig der

Charakener unterworfen bezeichnet. Wahrschein-

lich gehorten auch Teredon und 'AioUyov iix^igior
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{s. d.) dazu. Ch. umfasste das Gebiet des Euphrat-

und Tigrisdeltas, zwischen dem Punkte der Ver-

einigung beider StrOme und dem Meere. Die

Sstlichen nnd die westlichen Grenzen lassen sich

nicht genau bestimmen.

Nicht geniigend klar ist das Verhaltnis Ch.s

zu Mesene, welches eigentlich das nOrdlich an-

grenzende Land ist. Wahrend Plinius (a. a. O.

129ff.) beide deutlich unterscheidet, nennt Strabon

TerrieudeLacouperie daselbst S. 136ff.,1890)

mit dem Datum 185 seleukidischer Aera (= 127.

v. Chr.). Der Name des KOnigs ist hier geschrieben

:

An-pa-f>i-r>i-c. Ausserdem besitzen wireineMunze.

die seinen genauen Namen und das Datum 188

der seleukidischen Aera (124 v. Chr.) bietet.

Der Kurze halber sei bier gleich die Liste der

KOnige von Ch. angefiigt, wie sie zuletzt Drouin
(Museon IX 148f. 1890) nach Waddingtons Vor-

ersteres gar nicht, sondem nur Mesene (II 84) lOarbeiten (Rev. num. nouv. ser. XI 1866, 303—333)

und mesenische Araber (XVII 739), Ptol. V 18,

1

und VI 7, 19 dagegen iiberliefert Mesene nur in

der Verbindung Maiaavhrjg xokjiog , d. i. ,der

innerste Winkel des persischenMeerbusens'. Joseph,

ant. Iud. I 145 spricht von Spasinu Charax als

im Gebiete der Mesanaier gelegen. Cass. Dio

LXVIII 28 fuhrt einen Konig der .Tigrisinsel

Mesene' an, unter dessen Botmassigkeit die Be-

wohner von Spasinu Charax standen. Ps.-Lukian

(macrob. 16) nennt einige KOnige von ,Spasinu 20

Charax und den am Eoten Meer gelegenen Orten',

vermeidet also beide Ausdriicke. Iin Talmud
kommt allerdings ein Ortsname Korhlna (NJTin'iJ

Tr. Sabb. 152 a) und zweimal (Tr. Ber. 33 a. Sarih.

92 a) das Nomen gentile davon vor. Aber die

Schreibung mit p und n (man wurde jc'ona
erwarten, vgl. den palmyrenischen Namen von

Charax Pasinu und arabisch Karh-Maisan) macht
es sehr zweifelhaft, ob hier wirklich von Ch, die

Bede ist. Thatsachlich heisst das Land sonst im 30
Talmud stets Maisan, so auch bei den syrischen

Schriftstellern,undbeiden Arabern Maisan. Naheres

s. u. Mesene. Hier sei nur noch einer Vermu-
tung Ausdruck gegeben, wie die Vermischung der

beiden Namen und Begriffe zu stande gekommen
sein kOnnte. Zur Zeit der Seleukiden bildeten

Mesene und das spiitere Ch. ein Ganzes unter

ersterem Namen. Ch. wurde mit dem Aufbau

von Charax davon abgctrennt. Irn Laufe der Zeit

ist moglicherweise der nOrdliche Teil hinzuerobert 40
und so das alte Mesene wiederhergestellt worden.

Spater mag diese Eroberung wieder verloren ge-

gangen sein, aber der Name Mesene blieb nun-

mehr an dem alten Ch. haften.

Die Quellen der Geschichte Ch.s sind sehr

diirftig; sie bestehen in einigen kurzen Notizen

bei Plinius, Josephus, Ps.-Lukian und Dio Cassius.

Eine erwimschte Erganzung bilden eine Anzabl

Miinzen charakenischer KOnige, die deshalb be-

aufgcstellt hat. Einige Abweichungen von Drouin
sind unten naher begriindet. Die eingeklammer-
ten Zahlen der seleukidischen Aera sind den An-
gaben der genannten Keilschrifttafel und der

Miinzen entnommen. Solche Namen, die nur auf

Miinzen bezeugt sind, stehen in der daselbst an-

gewendeten Form.

1) 'Y<maooiv?)s (185-188 S. = 127-124 v. Chr.).

2) AnOAAKOY (203 S. = 109 v. Chr.).

3) APTAnA[NOYJ9 (250 S. = 62 v. Chr.).

4) Ti'eauK (252—261 oder 264 S. = 60—51 oder

48 v. Ch.).

5) 'Arrdtifalos I. (283—317 S. = 29 v. Chr.

—5 n. Chr.).

6) Afiivngylog (321 S. — 9 n. Chr.).

7) AAINNPrAO[YJ (333 S. = 21 n. Chr.).

Liicke.

8) 'AzTdfifoXo; II. (363-372 S. = 51- 60 n. Chr.).

Liicke.

9) 'AgTaf}a±og.

10) 'ArzdfifaXog III. (412— 415 S. = 100—
103 n. Chr.).

11) 6EONNH20[Y] I. (421—423 S. = 109
-111 n. Chr. i.

12) 'ArrdpfalLog IV. 116 n. Chr.

13) OEONNHZ[OY] II. (431 oder 434 S. =
119 oder 122 n. Chr.).

14) 'AtTdfifalos V. (443? S. = 131? n. Chr.).

15) OBAAAIIPATA$EPN[OY] , OBAAIA
oder OPABZ[OY]l (458—478 S.? = 146
—166 n. Chr.?).

Wegen der Einzelheiten vergleiche man die Artikel

unter Nr. 1. 2. 4. 6 und 7. Hier nur noch einige

Anmerkungen.
Der Name Nr. 3 ist sehr zweifelhaft, da die

betreffende Milnze verschollen ist. Dass Tiraios

der dritte Konig nach Hyspaosines war, bezeugt

Ps.-Lukian (macrob. 16); daselbst nennt er auch

den sonst unbekannten Artabazos als siebenten

senders wertvoll sind, weil sie die authentischen 50 Konig nach Tiraios, so dass die Annahme der

Schreibungen der Namen und Jahreszahlen (nach

seleukidischer Aera) bieten. So ist es denn ge-

lungen, eine Reihe von Konigen mit ziemlicher

Gewissheit aufzustellen. Die Geschichte von Ch.

beginnt mit der Griindung von Charax, oder rich-

tiger mit dem Wiederaufbau des alten Alexandreia-

Antiocheia durch Hyspaosines (s. d.), Sohn des

Sagdodonacus. Et befestigte diese Stadt wohl

nnd machte sich zuin unabhangigen Herrscher

beiden Lficken genugend gerechtfertigt ist. Attam-

belos IV. unterwarf sich dem Kaiser Traian bei

Gelegenheit von dessen Zug gegen die Partner

(im J. 116), Cass. Dio LXVTII 28, wo aber der

Name 'A&dfipdog und 2d/j,p>]Xog geschrieben ist.

11 und 13 halten Waddington und Drouin
fur identisch, indem sie glauben, dass er durch

eine Bevolution vertrieben und dann wieder ein-

gesetzt worden sei. Diese Annahme ist ebenso

fiber das umliegende Gebiet. Diese Ereignisse 60 moglich, als die, dass es zwei Herrscher gleichen11
"
"- 1

'

1- " " ' *- J— Namen s gewesen seien. Nr. 15 ist ausserst zweifel-

haft. Die erste Form des Namens, sowie die

Daten gab A. de Longperier (Kev. num. nouv.

se"r. XV 136ff. Paris 1874—77), die anderen beiden

NamensformenjL v. Sallet (Ztschr. f. Num. VIII

1881, 215f.).

t
v
ber das Ende des KOnigreiches Maisan be-

richtet der arabische Historiker Tabarl (ed. Lugd.

fallen wahrscheinlich in die Zeit kurz Dach dem
Tode des Antiochos VII. Sidetes (im J. 129). Die

damals iiber das Seleukidenreich hereingebroche-

nen Wirren wurden auch von anderen Statthaltern

dazu benutzt, sich selbstandig zu machen. Dass

er z-wei Jahre spater Kflnig war, bezeugt eine

Keilschrifttafel (verOffentlicht von Pinches Ba-

bylonian and Oriental Record IV 131ff., vgl. auch
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Sect. I S. 818 Z. 13ff.), dass Ardaslr Pabagan 2) Eine Landschaft im Sstlichen Kilikien, Ptol.

nach der Eroberung des Konigreiches Ahvaz sich V 8, 6. [Ruge,]

gegen Maisan selbst gewendet, seinen Kdnig ge- Charakmoba (Xagdxfico^a Ptolera. V 17, 5,

totet und die Stadt Karh Maisan gegriindet habe. Var. Xagdxucoua; nach Steph. Byz. aneh Moflov-
Der Name des KOnigs ist leider sehr schlecht x"Qa^ gcnannt; bei Hierokl. Synekd. 721, 5
iiberliefert; Zotenberg (Traduction II 92) Rest Xagayfiovpa) , das alttestamentliche Kir Moab
Bevdd(t), Noldeke(UbersetzungS. 13) Bandu {?), = Festung Moabs (Jes. 15, 1), auch Kir Heres
die iibrigen Varianten s. in der Ausgabe. Das (Jer. 48, 31) und Kir Hareset (II Reg. 3, 25) ge-

Ende des Reiches Mesene fallt in die Zeit zwi- nannt, im aramaeischen Targum Kerakka deMoab r

schen 224 und 227. Da nun das letzte Datum 10 ein Name , der sich in dem heutigen Kerak er-

der Miinzen (s. o.) aui' das J. 166 hinweist, so halten hat. Wenn Seeck mit der vorgeschlagenen
sind wir iiber die letzten 60 Jahre vor dem Unter- Correctur Gharae-Moab-Ailae statt Moliaile (Not.

gange vollstandig im Dunkeln. Man hat indes Dign. or. XXXIV 14. 29) recht hat, war die-

versucht , auch in diese Periode etwas Licht zu Stadt rSmischer Garnisonsort; die feste, beherr-

bringen, und zwar in folgender Weise. schende Lage wurde dies ohnedies wahrscheinlich.

Soweit von den oben genannten Konigen Miin- machen. Sonst erfahren wir aus rOmischer Zeit

zen erhalten sind, haben sie alle einerlei Charakter. nichts iiber sie. Spiitestens von Mitte des 6. Jhdts.

Das Avers zeigt den Kopf des Konigs, das Revers n. Chr. an war sie Sitz eines Bistums der Eparchie-

das Bild des Herakles auf einem Felsen sitzend, von Palaestina tertia. In den Kreuzziigen war
die Keule auf das Knie gestutzt (Nachahmung 20 sie als den Handelsverkehr zwischen Syrien und.

gleichzeitiger seleukidischer Tetradrachmen) , da- Arabien-Agypten beherrschend und als fast un-
neben Namen und Titel (jjaodsvg , seit Tiraios bezwingliche Festung hart umstritten. Auf kurze
zuweilen auch aonrjQ und ocotIjq xal evegyhqe) Zeit wurde das Bistum wieder aufgerichtet unter
und das Datum. Einige kleine Kupfermunzen des dem Namen Petra deserti (irrtiimlich nach Jes.

Tiraios und des Attambelos I. zeigen eine Nike 15, 1, Vulg.), daher vielfache Verwechslung mit
mit Palmenzweig und Kranz. Dagegen findet Petra und Schdbek vorkamen. Saladin brachte
sich der charakenische Herakles wieder auf vier sie endgiiltig in seine Gewalt nach fiinfjahrigem

Miinzen eines KOnigs, deren Legenden eine alt- erbittertem Kampf 1188. Dank der festen Lage
aramaeische Schrift aufweisen. Weitere Miinzen der Stadt konnten ihre Bewohner sich bis in dieses

mit Zeichen derselben Schrift enthalten zwei Bilder 30 Jahrzehnt hinein ziemliche Unabhangigkeit be-

von Mannern: Avers die Biiste eines KOnigs mit wahren. Burckhardt Travels 390ff. , deutsche-

Tiara, Revers den Kopf oines Mannes, meist ganz Ausg. 641ff. Tristram The Land of Moab 65
unbedeckt, nur zuweilen mit einem schlecht an- —97. Baedeker Palaest. u. Syrien* 177f.

gedeuteten Kranze versehen. Man hat nun diese [Benzinger.]

Miinzen den spateren Konigen von Ch. zugeschrie- Charakoma (to Xagdnoj/ua , soviel wie Ver-
ben und mehrfach unternommen , ihre Legenden schanzung) , Ort oder Castell an der thrakischen

zu entziffern. Der letzte und umfassendste Ver- Kiiste gegeniiber von Samothrake, zwischen Tem-
such, von Drouin (Rev. num. Ill ser. VII 1889, pyra und Doriskos. Ch. una Tempyra gehorten
211—254. 361—384), hat indessen auch nur den Leuten von Samothrake, Strab. VII frg. 48.

wenig Sicheres ergeben. Er stellt folgende Liste 40 [Biirchner.]

auf* Binega (von ihm die Miinzen mit dem Hera- Charakometes (<> Xa^axojfi^njg xozafidg),

kles); Anonym; Artabaza I. und II.; Maan-Arta- Fluss bei Tralleis in Lydien (Karien) und Nysa
baza I.—IV.; Dalizar-Artabaza. Fur wirklich ent- in Karien, Athen. II 43 a. An der Stelle heisst

ziffert halte ich nur den Ktinigstitel malka, den es, dass zd ev 'Aoia (Schweighauser Av8l<ir

Namen Artabaza und von Binega den ersten und Kaibel KctQta unnotig und falsch) ticqI Tod/.hi;

den letzten Buchstaben. Alles tTbrige scheint mir xal rov XaQaxa>fttjxr/v 7toxa.fiov hi 8i Nvaav .16-

zweifelhaft, so namentlich auch die Zugehorigkeit hv einige warme Quellen so fetthaltig sind, dass

der Miinzen zu Ch., wenigstens derjenigen ohne die sich in deren Wasser Badenden keines Salbiils

den Herakles. Wenn es sich aber bestatigen sollte, bediirfen. Man hat statt XaQo.xwfirixr\s 'Ayaoo-

dass die vier Miinzen mit dem Herakles einem 50 xco/i^tr/g lesen wollen, da ein Stadtchen 'Aydoaxa
Konig von Ch. zuzuschreiben seien, dann ware die zwischen Tralleis und Nysa lag. Vielleicht ist

MCglichkeit nicht ohne weiteres von der 'Hand aber gar nichts zu andern, da der Name Xdtja$
zu weisen, dass der Name des letzten Konigs von fur Tralleis bezeugt ist (s. d.). Die regelmassig
Maisan, deii Tabarl in verstiimmelter Form giebt, gebildete Form ware dann freilich Xagaxoxco-
auf diesen Miinzen enthalten sei. Der Name Bi- inriztjg. [Biirchner.]

nega oder Bin' a ware bei Tabarl durch eine ziem- Charalas, der ostlichste der vier Quellflusse

lich leichte Anderung herzustellen. Die iibrigen des Nil, die sich angeblich von den Mondbergen
aramaeischen Miinzen konnten dann allerdings (Kenia und Kilimandscharo> in den Krokodilsee
schwerlich charakenisch sein, obwohl die Schrift ergiessen. Anon, bei Hudson Geogr. gr. min,
die gleiche ist. 60 IV 38. Muller zu Ptol. IV 7, 7. Ganzenmttller

Litteratur: J. Saint-Martin Recherches sur (Ztschr. f. wiss. Geogr. VIII 1891, 10) halt ihn
1'hist. et la geogr. de la Mesene et de la Chara- fiir den Gori; vgl. dagegen Muller zu Ptol. a.

cene. Paris 1838. Rein and Memoires de l'lnstitut a. O. p. 777 (s. auch Kooxo&si'/.ov /.ifivtj).

imperial de France. Acad, des inscr. et belles-
"

[Fischer.]

lettres XXIV 2 (1864) p. 155-224. W. H. Wad- Cliaramaei (Var. Carmei und Charmaei), ein

dington a. a. 0. = Melanges de numism. II. se>. Volk in Siidarabien, von Plin. VI 157 als zu den
(1867) 77—107. E. Drouin aa. 00. Minaeern gehorig (Minaei quorum Charamaei)

[Weissbach.] angefiihrt, von Sprenger (Alte Geogr. 347) mit
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Benal-Harb bei Mekka identificiert, von Glaser unmittelbar hinter der Metropole Rhaga (apers.

(Skizze 28) in der Nahe des Charmotasfiusses (zwi- Raga) und vor den Kaspiai pylai gelegen; der

schen Gidda und Konfuda) gesucht. Am wahr- Partherfurst Arsakes V. Phraates siedelte daselbst

scheinlicbstpn ist es mit Horrrm der sabaischen In- das Volk der Mardoi an; Isid. Char. mans. Parth. 7.

schriften (2K"in) zusammenzustelleu, das in der Nahe an Ch. verzeichnet Ptol. VI 5, 4 Arakiana

Nahe von Ma'In lag. [D. H. Miiller.] und Apameia, vgl. Amm. Marc. XXIII 6, 43. An
Charandaioi, erdichtetes Volk, neben Kolchoi der Sttdwestseite des vor den» kaspischen Thoien

und Solymoi, Orph. Argon. 756. 1050. 1309; viel- gelegenenHaltortes Aiwan-i-keiffindet man Ruinen,

leicht Reflex einer siidlichen Ortlichkeit, wie Cha- welche qara-Arig heissen, Ritter As. IX 451f.

;

randra Plin. VI 167, arabisch Harandal. 10 Yaqiit kennt eine 12 Farsang von Rayy entfernte

[Tomaschek.] Ruinenstatte Arazi, welche fiir die ,Altstadt von

Ckarantias s. Bosporos Nr. 1 oben S. 747 Rayy' gait. [Tomaschek.]

nr. 42. 10) Xdgag- Ptol. VI 3, 3. Ps.-Luk. Macr. 16. Plin.

Charandra (Plin. n. h. VI 167), bessere Lesart VI 99. 125. 130. 135ff. 145. 147. 156; X. Ilaotvov

Garandra (s. Karandra). [Sethe.] Marc. Her. I 21; X. Ilaaivov Ptol. VI 3, 2; /7a-

Cliaranges , ein Armenier , ragiaoxos unter aivov X. Anon. p. mar. Erythr. 35 ; Saaolvov X.
Narses in Italien, Agath. II 6 p. 76 B. Steph. Byz. Joseph, ant. 1145. XX 22. 34. Le

[Hartmann.] B as Voyage arch. IH 2596, vgl. daselbst nr. 2590

;

Cliaraspes, unbekannter Fiirst in der Nach- X. 6 rov Sziaaivov xaXov/isvog Cass. Dio LXVIII
barschaft des Seleukidenreichs. Eine Bronzemiinze 20 28, 4; Spasinuoara Tab. Peut., fruher Alexan-

mit seinem Namen (BAZIAEQ(2) XAPASIIoY, dreia (Nr. 13) und Antiocheia (Nr. 10) genannt.

zwischen beiden Wortern ein Adler auf einem Nachdem die Stadt von dem Araber- (oder vielmehr

Blitz, darunter das Monogramm |^, auf der Aramaeer-)fiirsten Hyspaosines (s. d.), auch Hyspa-
andern Seite die KOpfe der Dioskuren, etwa aus sines, Spasines, Pasines genannt, wieder aufgebaut

dem 2. Jhdt. v. Chr.) s. bei Babelon Rev. nu- worden war, wurde sie Hauptstadt eines kleinen

mismat. 3e ser. I (1883) 146ff. Head HN 697. Reiches, Charakene (s. d.). Beriihmt ist sie nament-

Imhoof-Blumer PortriitkOpfe 58. lich als Geburtsort des Isidoros Charakenos. Unter

[J. Miller.] der Form Kardk oder Kardkh erscheint sie auf

Charato, OberkenigderHunnenumdasJ. 410, Miinzen vonBahramlV. und Hormizd IV. (Mordt-
Olympiod. frg. 18 = FHG IV 61. [Seeck.] 30mann S.-Ber. Akad. Munch. 1875 Suppl. Ill 16).

Charax (x&Qa^ Schanze), hiiufiger Ortsname. Der palmyrenische Name ist N3DEDN ^1D {Ka-

1) Eine Verschanzung bei Aomadovs in Thes- rak Aspasina) oder kurz ions (Karka), s. M.
salien, nOrdlich vom Thai Tempe. Im J. 169 v. Chr. de Vogue" Syrie Centrale. Inscriptions seini-

von den Soldaten des Perseus besetzt und ein tiques I S. lOff. (nr. 5 und 6) Paris 1868. Bei

Punkt der makedonischen Verteidigungslinie, Liv. den Arabern hiess sie anfangs Karh Maisan (Jakut

XLIV 6. Gegend der heutigen Ortschaften IIvq- s. v. und s. Astarabad), spater nur Maisan; s. Me-
ysrdg, 'Paymvi, Kgavia. sene. Der alte Name diirfte in dem Flussnamen

2) Kleine Insel zwischen Sunion und Athenai, Kerhak (s. Choaspes 1) fortleben. Tiber die

s. IJazQoxkov ydfja^. friiheren Schicksale der Stadt sowie Versuche,

3) Alterer Name von Tralleis in Karien (Ly- 40 ihre Lage zu bestimmen s. Alexandreia Nr. 13.

dien, s. d.), Steph. Byz. S. Charakometes. 11) KaSovolotv Xdpag, Ort im nOrdlichen Me-
[Biirchner.] dien, am kaspischen See, zwischen der Miindung

4) In Klein-Armenien, Ptol. V 7, 3. Ramsay des Amardos (s. d.) und der des Kyrosfiusses (s.

(Asia minor 71) will schreiben Rarax, und es mit d.) gelegen, Ptol. VT 2, 2. [Weissbach.]

Avauracos des Itin. Ant. 208 vergleichen. 12) Festung in Moab, s. Charakmoba.
5) Bei Kelainai in Phrygien, wo Alexander 13) In Syrien, s. Melcagrum.

sein Lager gehabt hatte, Steph. Byz. nach Ram- 14) Xaflgtov yd^a.^ s. XapQtov Nr. 1.

say (Cities and bishoprics of Phrygia 229), der 15) Ssacoargiog %d(>axes s. Sesoatris.
es mit dem zwischen Lampe und Graos Gala von 16) Xdgai, Flecken auf dem Boden des alten

Nicetas 255 erwahntenCh. gleichsetzt, bei Tschar-50 Theben, erst in rOmischer Zeit auf den Ostraka

dak, westlich vom Anaua lacus zu suchen. Anders erwahnt , vielleicht nach einer romischen Ver-

Cramer Asia minor H 60. schanzung benannt, Wilcken Die griech. Ostr.

6) Grosses Emporium am Busen von Nico- in Bonn 245ff. [Sethe.]

media, unweit dieser Stadt, Steph. Byz. Nach 17) Handelsplatz der Carthager an der grossen

Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien 1891 VI" 7 Syrte (Xdga$ bei Strabon, KvQaz der Stad.; bei

heute Hereke am Nordufer des Golfes von Ni- Ptol. soil <Pdpa|a iiberliefert sein), zwischen Ma-
komedien. Ebenso Kiepert Forma orbis an- comades Selorum und Arae Philaenon, Strab. XVII
tiqui IX. 836. Ptol. IV 3. 14. Stad. mar. magn. 87. 88,

7) Am Pontus, Steph. Byz., vielleicht iden- Geogr. Gr. min. I 458. Nach Tissot Geographie

tisch mit Nr. 6. [Ruge.] 60 de l'Afrique I 220 bei dem heutigen Medinat es-

8) Castell an der taurischen Kiiste, Ptol. Ill Sultan (fruher Sort genannt) zu suchen.

6, 2; Characeni, taurische Gemeinde, Plin. IV [Dessau.]

85; ciritas Parashia. d. i. Characerta, Plin. n 18) Ein xo/.iofia auf Corsica, Strab. V 224.

211. WT
ahrscheinlich an Stelle des mittelalter- [Hulsen.]

lichen Bischofsitzes Phulla nahe dem heutigen 19) Charax von Pergamon (FHG III 636—645.
Lustschlosse Livadia zu suchen. IV 669j, Schriftsteller des 2. oder 3. nachchrist-

9) Eine von den ersten Seleukiden gegriindete lichen Jhdts. Hesychios (Suid. s. v.) wusste fiber

feste Stadt in der medischen Landschaft Rhagiane, ihn nur, was er aus einem Epigramm in einer
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Handschrift geschlossen hatte, dass er Priester in

Pergamon gewesen sei ; im 7. Buch — der 'Elkrj-

vixd — fand er Nero und seine Nachfolger erwahnt.

Die'EUtjvtxa— nach Suidas in 40 Bfichern, die Ci-

tate reichen bis zum zehnten (o Xd(jag~ i"> Schol.

Aristid. p. 65, 9 Dind.) und zwolften (s. u.) — sind

wegen der pragmatischen Darstellung der Sagenge-
schichte viel gelesen, wie die Citate in den Scholien

zii Dionys. per. 64. 687 und Aristeides p. 17, 24.

65, 9 und in der Excerptensammlung des Cod.

Vat, 305 (Myth. gr. ed. Westermann p. 324. 325)
beweisen; wo sie in den Homer- (Tl. XVIII 483 T)
und Aristophanesscholien (Wolk. 508) vorkommen,
sind sie als jvingste Zusatze aufzufassen. Stepha-

nos hat ihn sicher selbst excerpiert. Den Byzan-
tinern (Euagr. h. e. V 24. Eust. p. 1859, 44)
gilt er als ein Hauptvertreter der ,historischen'

Mythendeutung. So haben sich auch Falschungen
eingeschlichen; frg. 14 (aus Eustathios Commen-
tar zu Dion. per. 689) und 18. 19 (Mai. p. 81.

175 = Chron. pasch. p. 207. 208 = Ioann. Ant.
Salm. frg. 31; das Fragment ist eines. wie die

besseren Lesungen des Chron. pasch. zeigen) ver-

raten die byzantinische Mache auf den ersten

Blick, doch vermag ich unter den iibrigen Frag-
menten keines zu linden , das mit Sicherheit

fur unecht erklart werden miisste. Die Xoonxd
scheinen nur Stephanos bekannt gewesen zu sein.

Heringas Conjectur zu Schol. Apoll. IV 1470
siQtjuev avro Xagag" sv jrgcuxcot Xgovixcbv ist

falsch, da in dem iiberlieferten avxd ?&&<$ &v

jiqojtcoi zqovcov nicht nur ^cioj? > sondern avro-

%agis verdorben ist und die Apollomoscommenta-
toren zu gute Philologen waren, ran ein so spates

und unwissenschaftliches Werk wie das des Ch.
zu citieren. Die Citate reichen bis zum 11. Buch;
die beiden aus dem 12. (Steph. Byz. s. Kovgioi. <&i-

8f)vrj) gehOren in die 'EXk-qvixd. Chronologisch
zu bestimmen sind annahernd oder genau frg. 30
(mit verdorbener Buchzahl) Miltiades Eroberung
von Lemnos; aus dem 6. Buch frg. 31 Eroberung
von Oreos durch die Athener 341 , frg. 32 Ale-

xander in Drangiana 329; aus dem 8. frg. 34
(wo 'A?m§ovqiov alte Verschreibung fur 'AzafSov-

qiov ist) und 35 Eroberung von Koilesyrien durch
Antiochos Megas 218, vgl. Polyb. V 70; aus dem
10. frg. 36 (Koivrog — Q. Fabius Maximus Ser-

vilianus cos. 142). 37 (vgl. Plin. Ill 14 mit App.
Iber. 68) Krieg gegen Viriathus; frg. 39 (vgl.

Strab. XVI 752) Aufstand des Diodotos Tryphon
143/2; au.s dem 11. frg. 38 Katastrophe Tryphons
139/8. Dass es in den ersten Buchern an fingier-

ten Konigslisten nicht 'fehlte, zeigt frg. 25.

[Schwartz.]

20) loannes Charax, technischer Grammatiker
des 6. Jhdts., junger als loannes Philoponos (An-

fang des 6. Jhdts.), den er citiert, und etwas alter

als Qeorgios Choiroboskos, der auf ihn Bezug
ninrnit. Seine Studien und Schril'ten bewegten
sich auf demselben Gebiet wie die des Choiro-

boskos. 1. Langst bekannt ist ein kleiner Trac-

tat x£oi t&iv iyy.LivojjAvoiv (ed. Aldus in dem
Cornu Copiae et Horti Adonidis fol. 226—229 und
I. Bekker An. Gr. 1149—1155), eine Compi-
lation aus einem Capitel des 21. Buches der Xa-
dohxrj Ilooacpdia des Herodian. Vgl. P. Ege-
nolff Die orthoepischen Stiicke der bvzantinischen
Littevatur (Progr. Mannheim 1887) 37. — 2. Von

einer Schrift jisqI ogftoygayiag sind bisher ntfr

einige Bruchstucke ediert (Cramer An, Os. IV
331ff., die Einleitung bei Gh. Graux Notices

sommaires des mss. grees de la Bibl. royale de
Copenhague S. 50 = Archives des missions scient.

Hie serie t. VI [1880] 195). Sie ist. ahnlich wie
die gleichnamigen Schriften des Choiroboskos und
anderer Byzantiner, im wesentlichen ein Excerpt

aus Herodian negl og&oygaplag. Vgl. P. Ege-
lOnolff Die orthographischen Stiicke der byzantini-

schen Litteratur (Progr. Heidelberg 1888) 4ff. —
3. Ebenso wie von Choiroboskos gab es von Ch.
Scholien (Vorlesungen) zu den grammatischen Ka-
nones des Theodosios, die uns aber nur in einem
Auszug erhalten sind, welchen Sophronios, der

spatere Patriarch von Alexandria (844—'857), als

Mfinch angefertigt hat. Dieser Auszug ist unter

dem Titel Saxpgoviov nargtdg/ov AXe!;av$g£[ag

jzgog xov afifiav 'Imdvvtjv inioxonov Ta/Mafifcos

20 o%6ha cvvro/ua ix rwv xov Xdgaxog agog sloa-

yofisvovg £ig rovg dvofjtaxtxovg xal grtftaxixovg xa-

vovag, a r)rixa i/uorafe cpiltfiTtovrng iSgcflezo im
Cod. Havniensis 1965 und im Vindobonensis phiL
gr. 240 iiberliefert und vor kurzem von A. Hil-
gard hinter Choiroboskos' Scholien zu Theodosios

(Grammatici Graeci IV 2, 375—434) herausge-

geben. Andere Schriften, die Ch. selbst in den

Scholien zu Theodosios citiert, sind verloren. Im
allgemeinen vgl. A. Hilgard Gramm. Gr. IV

30Proleg. CXXIVff. [Cohn.]

Charaxenos, Sohn des Abragos (Xagd&vog
Ajlgdyov). Sxgaxrjyog in Olbia, Kaiserzeit, La-
tyschew Inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini

I 54. [Kirchner,]

Charaxos , Lapithe , auf der Hochzeit des

Peirithoos von dem Kentauren Ehoitos mit einem.

vom Altar gerafften Feuerbrand erschlagen, Ovid.

met. XII 272. [Hoefer.]

Charbrusa, Sdes Inselchen im Me/.ag xdlxog
40 (jetzt Golfo di Saro), westlich von der thrakischen

Chersonesos, Plin. n. h. IV 74. [Biirchner.]

Charbyris (Xdgftvgts), nach Sozom. hist. eccl.

V 10 ein Ort aui'Kypros in der Gegend von Paphos,

wo Hilarion sich langere Zeit aufhielt. Xach
Valesius z. St. nennt Nikephoros (welcher?) den
Ort Xagvflgig, Epiphanius Scholasticus Carybdis \

beide Fonnen findet man als Varianten Act. SS.

Oct. IX 29 § 55. Da Hieron. vit. Hilar. 42 (Migne
lat. XXIII 52) und die Vita Epiphanii 33 (in

50 Epiph. op. ed. Dindorf I 37) von einem Ort bezw.
ciner Hohle 2 Milien von Paphos sprechen. wo
Hilarion leite, so hat man darunter wahrsehein-

lich Ch. zu verstehen, wie schon Tillemont Me'm.

p. s. a Thist. eccl. VII 2 570 vermutete. Der ISame
ist daher wohl auf eine der h8hlenreichen Xekro-
polen bei (Xeu-)Paphos zu beziehen , von denen
jene im Stidosten, ein Fundort kyprisch-epichori-

scher Insehriften
,

jetzt den Xamen d/.a>vta xov
sxioxoTiov fuhrt , s. Oberhummer Ztschr. d.

60Ges. f. Erdk. 1890, 235. [Oberhummer.]
Charcha, StadtMesopotamiens bei Amm. Marc.

XVIII 10, 1, wo sie als letzte persische Etappe
beim Heranzuge gegen die rOmischen Castelle,

die Amida besehiitzen, erwahnt wird.

[Baumgartner.]

Chardaleon (regio), Gegend im Westen Ara-
biens, Plin. VI 150. [D. H. Miiller.J

Chareisiades aus Orchomenos. Archon da-
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selbst in der ersten Halfte des 2. Jhdts. v. Chr.,

IGS I 3202. [Kirchner.]

Charemonj funfter KCnig von Agypten bei

Abulfar. chron. p. 11. [Sethe.]

Chares (Xdptjg). 1) Fluss bei Dioskurias,

Strab. XI 499, fur einen spateren Einschub ge-

halten ; vielleicht ein S}rnonyru fur den Anthemus,
Plin. VI 15 oder fur den Chrysorrhoas ebd. VI 4.

[Tomaschek.]

2) Athenischcr Archon 01. 77, 1 = 472/471.

Diod. XI 53. Dion. Hal. ant. IX 37. Marm. Par.

71. [v. Schoeffer.]

3) Athenischer Feldherr, Sohn des Theochares

aus dem Demos Angele. Das Patronymikon 0so-

xdgrjs ist uns bezeugt durch CIA II 1240, auch

durch Plut. an seni gerenda sit resp. 8, wo-

nach Kteoxdnrig bei Steph. B3'Z. s. 'Ayyeir/ zu

emendieren ist ; der Demos 'Ayyelrj ist uns iiber-

liefert ausser durch Steph. Byz. a. O. durch CIA
II 1240 und IV 2, 802 b 19; vgl. IV 2, 64, wo
Xd[Qr)g 'AyyeXfi&ev)] zu erganzen ist. Strateg

im J. 367/6, bringt er Anfang des J. 366 den von

Argos und Sikyon bedrangten Phliasiern erfolg-

reiche Hulfe, Xen. hell. VII 2, 18-23. Diod. XV
75, 3. S chafer Dem. 12 104, wird, nachdem
Oropos den Athenern entrissen war, zuriickge-

rufen, Xen. hell. VII 4, 1, geht aber auf Grund
des bald darauf zwischen den Athenern und Ar-

kadern geschlossenen Bundnisses wieder in den

Peloponnes, Xen. hell. VII 4, 4—6. SchaferP
112. Strateg im J. 361/0, wird er wahrschein-

lich Sornmer 361 nach Kerkyra entsandt, welche

Insel er durch seine wenig versOhnliche Haltung
dem athenischen Einfluss zu entfremden weiss,

Diod. XV 95, 3. Aen. Tact. XI 7. Schafer 12

151. 152. Friihjahr 360 steht er zusammen mit

den athenischen Feldherren Charidemos (s. d. Nr. 5)

und Phokion , welche auf Beisteuern von Les-

bos angewiesen werden , dem vom PerserkOnig

nach Diod. XV 91 im J. 362/1 abgefallenen Oron-

tes bei. wie das Bergk Rh. Mus. XXXVII 357

aus CIA II 108 frg. 6 zu erweisen gesucht hat;

vgl. Schafer 12 155. 156, 1. Im J. 357/6 wird er

unter den Strategen erwahnt, welche Sommer 357

das mit den Karvstiern abgeschlossene Biindnis

beschwciren, CIA IV 2, 64. Diod. XVI 7, 2. Dit-

tenberger Syll. 86 N. 15. Schafer 12 162, 2.

Mit einem von ihm gesammelten Soldnerheer geht

er darauf als oxQaxrjyog amoxgdjcog in den Cher-

sones , dessen Abtretung er von Kersobleptes er-

langt, Dem. XXIII 173. 178. Schafer 12 164.

"Wahrscheinlich hat Ch. nach der bald hierauf er-

folgten Eroberung von Amphipolis durch Philipp

den Befehl erhalten, gegen diesen zu Felde zu

Ziehen, Xep. Timoth. 3, 1; vgl. Aesch. II 70.

Hypoth. Isokr. VIII. Schafer 12 164, 4, ist aber

durch den Ausbruch des Bundesgenossenkrieges

daran verhindert worden. Er kampft unglucklich

bei Chios Herbst 357, Diod. XVI 7, 3. Im J. 356 5

wieder Strateg, wird er in dem am 11. Hekatom-

baion abgeschlossenen Biindnisvertrage der Athener

mit den Fursten der Thraker, Illyrier, Paioner

genannt, CIA II add. 66 b; vgl. Diod. XVI 22, 3.

Dittenberger Syll. 89 X. 9. Vereinigt mit den

Strategen Iphikrates. Menestheus, Timotheos ent-

setzt er das belagerte Samos, Diod. XVI 21. Nep.

Timoth. 3,3. Schafer 12 170, 1. Elide des Som-
mers 356 beginnt er trotz der Weigerung der

anderen Feldherren , sich in eine Schlacht ein-

lassen zu wollen, bei Embata eigenmachtig den

Kampf mit der feindlichen Flotte, Polyaen. Ill

9, 29; vgl. Judeich Kleinasiat. Stud. 290, 1,

wird geschlagen und macht seine Mitfeldherren

fur die Niederlage verantwortlich , welche denn

auch von der athenischen Burgerschaft ihres Com-
mandos entsetzt werden, Diod. XVI 21, 4. Ch.,

der jetzt allein den Oberbefehl fuhrt , verbindet

10 sich, um zum Sold fur seine Truppen zu kommen,
mit dem vom PerserkOnig abgefallenen Satrapen

Artabazos Ende des J. 356, Diod. XVI 22, 1.

Dem. IV 24, und besiegt die koniglichen Truppen
in einer Schlacht, die er in seiner Siegesbotschaft

der marathonischen an die Seite stellt , Schol.

Dem. IV 19. Plut. Arat. 16. Fur seine Mann-
schaft erhalt er von Artabazos reichlichen Lohn,

nach Athen sendet er aus der gemachten Beute

zur Speisung der Burgerschaft eine Anzahl Rinder;

20 gelohnt wird ihm von Athen aus mit einem gol-

denen Ehrenkranz, Diod. XVI 22, 1. Schol. Dem.
Ill 31. Schafer I« 171. Um dicse Zeit erobert

er Lampsakos und Sigieion, Schol. Dem. Ill 31

;

an letzterem Ort pflegte er Wohnung zu nehmen,

wofern er nicht durch kriegerische Operationen

beschaftigt war, Thcopomp. bei Athen. XII 532 b.

Arrian. I 12, 1. Nep. Chabr. 3,4; vgl. Dem. II

28. XXHI 139. Schafer 112 54. Judeich a.

O. 211, 1. Auf eine wegen des Vorgehens des

30 Ch. vom PerserkOnig nach Athen gerichtete Be-

schwerde und auf die verlautbarte Drohung, der

Ko'nig wolle die von Athen abgefallenen Bundes-

genossen mit 300 Schiffen unterstiitzen, wird der

Bundesgenossenkrieg beendigt im J. 355, Diod.

XVI 22, 2, worauf sich Ch. von Artabazos ge-

trennt haben wird, Diod. XVI 34, 1. Erst im

J. 354 unter dem Archon Diotimos (Dionys. Halic.

Din. 13 p. 668, 2) flnden wir Ch. wieder in Athen,

wo er gemeinschaftlich mit Aristophon von Azenia

40 seine Mitfeldherren Timotheos, Iphikrates, Mene-

stheus mit einer Meldeklage belangt, Polyaen. Ill

9, 29. Uber die Zeit des Processes vgl. Schafer
I 2 174, 4. Judeich a. O. 291 Anm., wo die be-

stimmte Datierung des Dionysios in Schutz ge-

nommen wird gegen den Ansatz Belochs Att.

Polit. 364, der den Process im J. 356 oder 355

verhandelt sein lasst. In ebendemselben Jahre

des Archonten Diotimos (354/3) Strateg, fuhrt er

eine Zeit lang auf eigene Faust Krieg, so dass

50 die Athener iiber seinen Aufenthaltsort keinerlei

Kuude haben. Aesch. II 73. Anfang 353 besiegt

.er ein makedonisches Soldnerheer unter Adaios

in Thrakien, Theopomp. bei Athen. XII 532 d;

vgl. ebd. 532 e. Herakleides = Kock CAF II 435.

Antiphan. frg. 303, Kock II 130. Dagegen ent

kommt das makedonische Geschwader einer unter

des Ch. Commando bei Xeapolis liegenden atheni-

schen Flotte, Polyaen. IV 2, 22. Schafer I«

443. Zur Feier seines Sieges tiber die Soldner

60 veranstaltet Ch. einen Opfersehmaus auf dem
Markte von Athen vermittels 60 aus dem delphi-

schen Tempelsehatze stammenden Talenten, Theo-

pomp. a. O. Feldherr im J. 353/2, erobert er

Sestos, Diod. XVI 34, 3, wohin athenisehe Kleru-

ehen entsandt werden, Diod. XVI 34, 4; vgl. CIA
II 795 f 103—1W. 120—145 mit Kohlers Be-

merkungen. Auf der Piiickfahrt-voni Hellespont nach

Athen nimmt er an der thessalischen Kiiste pho-
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kische Fltichtlinge aus dem Heere des Onom- Plotte eapituliert er unter der Bedingung freien
archos an Bord der athenischen Schiffe im J. 352, Abzuges und begiebt sich nach Imbros, Curt. IV
Diod. XVI 35, 5. Schafer 12 445. Urn diese 5, 22. Arrian. Ill 2, 6. Schafer Ilia 183, 2.
Zeit etwa leistet er eine Trierarcbie, wovon uns Droysen I 1, 315. Schliesslich hOren wir von
CIA IV 2, 802 b 19 Kunde giebt. Strateg im ihm,'dass er in Tainaron, dem grossen Soldner-
J. 349/8, wird er im J. 349 (htl KaXXindXov markte, sichbeflndet, Vit. X orat. Hyperid.p. 848 e.

aQxovrog, Philoch. frg. 132, FHG I 405. Dion. Schafer III2 183. 'Droysen I 1, 315; das ge-
Hal. ad Ammae. 1 10 p. 736, 11) den OlyntMern schab jedenfalls vor dem J. 324/3, sofern er in die-
zu Hiilfe gesandt. fiber seine Unternehmungen sem Jahr in Dem. epist. HI 31 (fiber dessen Echt-
vor Olynth ist nichts bekannt. Nach Athen zu- 10 heit vgl. Blass Att. Bereds. Ill 2 1, 440) als tot er-
rflckgekehrt Ende des J. 349, wird er von Kephi- wahnt wird, Schafer IIP 307, 4. tiber eine An-
sodotos angeklagt, Aristpt. Ehet. Ill 10 p. 1411 klage des Ch. durch Eubnlos in nicbt naher be-
a 5; vgl. Dion. Hal. a, O. p. 734, 4ff. Schafer 112 stimmbarer Zeit berichtet uns Aristot Rhet I 15
139. 143, 2. B. 156. 5. Anfang 348 geht Ch. auf p. 1376 a 10. Schafer 12 196, 4. Tiber seine viel-
Grund fortwahrender Mahnungen des Demosthenes fachen Processe vgl. Aesch. II 71. Von seiner
mit einemBttrgerheer nach Olynth, Philoch. frg. 132, Familie ist uns nichts bekannt; wahrscheinlich war
FHG I 406. Schafer 12 142. 151. Als er infolge er ein Homo novus, K Shier Athen. Mitt. II 189.
des herrschenden Unwetters spater als beabsich- Ch. war von kraftigem Korperbau und gcwaltiger
tigt in Olynth anlangt, flndet er die Stadt durch Leibesstarke, Plut. an seni gerenda sit resp
Philipp erobert Anfang 348/7 (agxair 0ed<piXog, 20 8; vgl. Isokr. XV 116. Personlich tapfer, hatte
Dion. Hal. a. 0. 736, 14. Suid. s. Kdgavog). Schol. er einen mit Narben bedeckten Korper, Plut. Pe-
Aristid. Panath. p. 179, 9 (in 299 Ddf.). Schafer lop. 2. Prahlerisch und ruhmredig, Aesch. II 70ff.
II 2 152, 3. 157, 3. Ch. muss somit auch im Plut. reg. et imperat. apophtheg. Timoth. 2. 3,
J. 348/7 Strateg gewesen sein. Strateg im J. 347/6, machte er leichtsinnig Versprechungen , die er
weilt er an der thrakischen Kiiste, Aesch. II 90 nicht halten konnte; daher sprichwOrtlich ai Xd-
—92. Dem. IX 15. Polyaen. ni 13, 2. Schafer qijtos {mooxeoetg, Zenob. II 13 und ofter hei den
112 178, 3. 179, 2. Er erringt einen choregischen Paroemiographen. Dem Wohlleben und den Aus-
Sieg unter dem Archon Lykiskos (344/3), CIA II schweifungen war er ergeben, daher bei den Athe-
1240. Strateg im J. 343/2, befindet er sich bei nern beliebt, Theopomp. bei Athen. XII 532 b. c.
Thasos, Schol. Dem. VII 15; vgl. Dem. LVIII 30 Nep. Chabr. 3, 4. Wenn ihm wegen der Placke-
38. Schafer 112 450, 4. Ill 2 444. Auf dem reien der Bundesgenossen im Interesse des Unter-
thrakischen Chersones operiert er als Strateg des halts seiner Soldner Vorwilrfe gemacht werden,
J. 341/0, CIA II 116; vgl. Dittenberger Syll. Plut. Phoc. 14, so liegt die Schuld weniger an
107 N. 4. Als Feldherr dieses Jahres wird er ihm als an der mangelhaften Leitung der Ge-
auch in den Sceurkunden CIA II 808 c 82. 809 d schafte in Athen selbst. Dem. XIX 332; Demo-
220 genannt, Schafer 112 450, 4. 451, 2. Da- sthenes wird an letztgenannter Stelle seinen Ver-
mals etwa wird Ch. Methymna unter dem Ty- diensten gerecht und nimmt ihn gegen die gegen
rannen Aristonikos belagert haben , Polyaen. V ihn erhobenen Anfeindungen in Schutz.
44, 3, sofern hier 'AQiarcorvftog der Hss. in 'Agi- 4) Athener (Ai^mvsvg). Tgajgagyog in einer
eiovixog zu andern ist, Schafer III2 171, 1. 40 Seeurkunde vom J. 342/1, CIA II 803 f 15. Der-
Als Feldherr des J. 340/39 , wird er den von selbe Xd[g]ng 'A . . . . ov Algmveig als Xeaovo-
Philipp bedrangten Byzantiern zu Hulfe gesandt ycov in einer Inschrift dersclben Zeit, CIA II 172.
im Spatherbst 340, Plut. Phoc. 14; reg. et imp. 0) Sohn des Ch., Athener (ragyijrzwg). *Yxo-
apophtheg. Phoc. 8 p. 188 b. Hesych. Miles, orig. xoofir^g zwischen 117—129 n. Chr., CIA III 1108.
Constantinop. 28 = FHG IV 151. Porphyr. Tyr. Derselbe xovzavig etwa imJ. 139/40, CIA III 1023.
1 = FHG III 692. Schafer II 2 508, 1. 4. 509, 6) Athener ('EXtvoiviog). Tgi^oagyog in einer
2. 514 Anm. Vor Byzantion stirbt und findet Seeurkunde von etwa 323 v. Chr., CIA"lI812c6.
ihr Grab seine Gemahlin Damalis, die ihn be- 7) Sohn des Chairion, Boiotier. IJaTg yogev
gleitet hatte, Hesych. Miles 29. 30 = FHG IV nj? , Teilnehmer an den Soterien in Delphi um
151.152. SchaferII2 509, 4. Feldherr im J. 339/8 50 270—260 v. Chr., Wescher-Foucart Inscr.
steht er Friihjahr 338 bei Amphissa an der Spitze de Delphes 3. 4; vgl. Pom tow Jahrb. f. Philol.
des Soldnerheeres , das von Philipp geschlagen. 1894, 501rT.

wird, Polyaen. IV 2, 8; vgl. Aesch. Ill 146. 8) Sohn des Ch., 'AyavoShr/g in Iasos 188—146
Schafer 112 557. 4. '5. Audi im J. 338/7 Feld- v. Chr., Le Bas 296. 297.
herr, befehligt er am 7. Metageitnion, (Plut. Cam. 9) Sohn des Ch. "Eyooog in Sparta. Zeit des
19) die Athener bei Chaironcia, Diod. XVI 85, 2. Hadrian. CIG 1245.
[Plut.] de nobilit. 2. Stob. LIV 47. S chafer II

2

10) Xdgyg 6 KXeiaiog, Teiywvaatjg dgydg. In-
564, 1. Nach der Eroberung Thebens im J. 335 schrift auf einer Sella mit sitzendem G'otterbild
wird er unter denen genannt, deren Auslieferung nahe bei Didyma aus dem Ende des 6. Jhdts.
Alexander verlangt, Arrian. anab. I 10, 4. Suid. s. 60 v. Chr., 1GA488; vgl. Newton S.-Ber. Akad. Berl.
'Avzlxaroog. Nachdem er Athen veilassen, begiebt 1859, 661. Uber Tuiywuooa bei Milet vgl. Thukvd.
er sich nach Sigeion und begriisst von dort aus im Vni 26.

J. 333 bei Ilion Alexander, dem er einen goldenen 11) Thebaner. AvXijtij; in einer choregischen
Kranz liberreicht, Arrian. a. O. I 12, 1. Schafer Inschrift aus dem 4. Jhdt. v. Chr., CIA II 1283.
Ill2 183. Droysen Hellenism. 1 1, 187. Im J. 332 [Kirehner.]
stellt er sich in den Dienst des Grosskonigs und 12) Dramatischer Dichter, von dem Stobaeus
ubernimmt den Oberbefehl liber 2000 Perser in einige Verse Jiberliefert. Nauck TGF2 p. 826.
Mytilene. Beim Herannahen der makedonischen [Dieterich.]

2129 Chares Chares 2130

I

13) Chares (FHA 114—120. Susemihl Gr. 14) Grammatiker, Schiller des Apollonios von
Litt.-Gesch. 1541.542) von Mytilene (6 Mvrdrj- Rhodos. Verfasser einer Schrift aegi iotqqiwv tov
vatog Plut. Alex. 54. Athen. I 27 d. Ill 93 c. 124 d. 'Anollwviov nach Schol. Apoll. Rhod. II 1052
VII 277 a. X437a. XII 514e. 538 b. XIII 575 a). Srvfj^XlSsg Hi Xiyovrai negl nvxfjv Savt&sc, ac
ein Grieche im Gefolge Alexanders, der bei Ein- Ttlcoidag elnev 'AnoXkd>viog . ovxo) de avtag oyoftd-

fuhrung des persischen Hofceremoniells das Amt fraftai SeXsvxog sv Zv/i/nixroig xal Xdgrjg olvtov

des sioayysXsvg (X 6 slaayysXevg Plut. Alex. 46, tov AnoXXtaviov yvtoQifiog h> r<j5 jieq'i iotoqicov

vgl. Herod. Ill 84. Diod. XVI 47) erhielt, ver- tov 'AxoXkcovlov. — Zweifelhaft ist, ob ein Gram-
fasste ein Werk iiber die Geschichte Alexanders matiker Ch. oder ein anderer Schriftsteller dieses
(Athen. XII 514 e ir ziji nsfisixrji rwv ITiqiAXs- 10 Namens gemeint ist in demarg zerrvitteten Artikel
l-avSoov laxoQicov, ebenso III 93 c. XH 538b. XIII r\ 8' og der Wflrterbiicher (Lex. Bachmann. Phot.
475a. Ill 124c. X 436 f, abgektirzt IV 171b. X Suid. Etym. M. 416, 31). Vgl. A. Blau De Ari-
534d), das bis zum 10. Buch citiert wird (Athen. starclii discipulis 66. A. Ludwich Rh. Mus. XLI
XH 538b. XIII 575 a). Die Okonomie der Er- 437ff. [Cohn.]
zahlung lasst sich nach den Bruchstflcken nicht 15) Aus Lindos, Erzgiesser, Schiller des Ly-
bestimmen. Aristobul (vgl. Plut. Alex. 55. Arr. sippos (Plin. XXXIV 41. Auct. ad Her. IV 6, 9),

IV 14, 3. Athen. XII 513 f) und wie es scheint verfertigt den Coloss von Rhodos, d. h. das riesige

auch Duris (Plut. Phok. 17) haben ihn benutzt; vgl. Erzbild des Helios, des Hauptgottes der Insel,

fernerDiod.XVH76,6(Kleitarch)mitGell. V 2 im frber den Aufstellungsort ist nichts Naheres be-
Gegensatz zu Plut. Alex. 6. Plutarch entlehnt 20 kannt. Die Hohe wird bald auf 60 (Schol. Luc.
einiges aus ihm (ausser den Citaten vgl. sympos. Icaromen. 12. Hyg. fab. 223), bald auf 70 Ellen an-

I 6, 1; de cohib. ira 3 = Athen. X 434 d), doch gegeben, so von Plin. a. O. Fest.p. 58. Vibius Sequ.
ist zu beachten, dass er eine ihm aus Ch. be- p. 159Riese, namentlich aber in einem vonStrabon
kannte Anekdote nicht in die Biographie Alexan- XIV 652 iiberlieferten Epigramm, das lange fur
ders aufgenommen hat und Alex. 20 ihn aus die Kunstlerinschrift gait. Gegen diese Ansicht hat
Alexanders Briefen widerlegt. Einmal erscheint Preger nach dem VorgangMaffeis Bedenken er-

Ch. in den Xeydfieva Arrians (Plut. Alex. 54 = hoben (Inscr. gr. metr. 280); doch lasst sie sich viel-

Arr. IV 12, 3—5), Dass er die ftberlieferung leicht durch die Annahme halten, dass die voll-

stark beeinflusst hatte, ist nicht anzunehmen. In standigere, bei Constant. Porphyrog. de adm.
der Schilderung von Kalanos Ende (Athen. X 30 imp. Ill 99, 9 Bonn, und Anth. Plan. App. 82
437 a) vertritt er mit Onesikritos (Luc. de mort. Jacobs iiberlieferte Fassung tov h> 'Podco xoXoa-
Peregr. 25. Strab. XV 717) die altere trberliefe- oov, die allerdings unmo'glich ist, auf v'olkstum-
rung, nach der Kalanos sich ins Feuer sturzte, licher Interpolation des zum Memorialvers gewor-
gegem'iber der jungeren, welche ihn ruhig in den denen Epigramms beruht und die echte Fassung
Flammen sitzen liess. Dass er das Amazonen- etwa lautete: ov eioooqg xoXoaoov inrdxig Mxa
abenteuer ausliess (Plut. Alex. 46), gereicht ihm Xdgijg ejtoki ndxeojv 6 Aiv&cog. Fur die Authen-
nicht ohne weiteres zur Empfehlung , da er an ticitat spricht namentlich auch das Imperfect,
dessen Stelle andere romanhafte Schilderungen Auch die Weihinschrift ist uns, wie Benndorf
(Athen. XII 538b; die Zeitbestimmung ore . . Athen Mitt. I 1876, 45 gezeigt hat, in dem Anth.
eIXe AagsTov ist nicht zu ubersehen) setzte, denen 40 Pal. VI 171 und bei Suid. s. KoXoaoaevg iiber-

in der vulgaren Uberlieferung nur so viel Ent- lieferten Epigramm erhalten. Die Stiftung erfolgte

sprechendes gegeniibersteht, dass sich die Stelle danach zumDank fflrsiegreich uberstandeneKriegs-
jener Schilderungen leidlich bestimmen lasst (vgl. gefahr (dvlxa xv/ia xazsvvdaavxsg 'Evvovg k'oxe-

Diod. XVII 77, 6. 75, 1. Curt. VI 6, 8. 2, 5. yav adrgav dvafcsreaiv svdooig), d. h. der gluck-
Iustin. XII 3, 10). Der Bericht iiber Kallisthenes lich ausgehaltenen Blockade durch Demetrios Po-
Ende scheint auf einen Brief Alexanders Ruck- liorketes (304, s. das neue Bruchstfick der pari-

sicht zu nehmen (Plut. Alex. 54, vgl. o>g iv rc5t schen Marmorchronik , Athen. Mitt. XXH 1897,
ovvsSqicoi xoidtlr\ jiagdvrog 'Agtotorilovg mit tov 183). Der ErlOs der von diesem zurflckgelassenen

Sk aoif'wxrjv iyd> xoXdoco xal rovg ixxepipavTag Belagerungsmaschinen wurde namlich zur Bestrei-

aindv). Ch.s Vorbild waren offenbar Ktesias und 50 tung der Kosten verwendet, die sich auf 300Talente
dessen Nachfolger Herakleides von Kyme und beliefen, Plin. a. O. nach Licinius Mucianus. Plut.

Dinon von Kolophon : zur Technik der von diesen Dem. 20. Die Ausfuhrung soil 12 Jahre bean-

geschaffenen romanhaften Sensationshistorie ge- sprucht haben, so dass das Werk, falls es sofort

horen die Schilderungen von der tgvyr) der Per- in Angriff genommen wurde , 292 vollendet ge-

serkonige und Alexanders, das Marchen von Da- wesen ware (ijii 2sXevxov xov Ntxdzogog, Suid.).

reios und Alexanders Zweikampf bei Issos (Plut. Lange sollte es nicht stehen. Noch in demselben
Alex. 20; vgl. z. B. Plut. Artax. 11), die Ein- Jahrhundert brachte es ein Erdbeben zum Sturz.

schaltung der erotischen Novelle von Zariadres Die Riesentriimmer liess man liegen. Die spateren

und Odatis (Athen. XIII 575 a; vgl. Etes. bei Generationen staunten die kolossalen Hshlungen
Demetr. de eloc. 213), die iibrigens nicht irani- 60 an, in denen die zur BelastungdienendenFelsblocke
schen, sondern ionischen Ursprungs ist: denn das sichtbar waren, die Finger, die grosser waren als

Hauptmotiv kehrt in der Griindungssage von Mas- die meisten Statuen, den Daumen, den auch ein

salia (Aristot. bei Athen. XIII 576a) wieder und hochgewachsener Mann kaum mit seinen Armen
die Verbindung, in welche die iranischen Namen zu umfassen vermochte, und rechneten das Werk
Zariadres und Hystaspes wit dem semitischen auch in diesem Zustande noch zu den Weltwundern.
Adonis gebracht werden, verrat den griechischen Jenes Erdbeben wtrd von Eusebius in das erste

Gesiehtspunkt, dem alles Orientalische in eins zu- Jahr der 139. 01. gesetzt (II 122 Schone), vgl.

sammenliiiift. [Schwartz.] Polybios V 88. Hierzu wollen die 56 Jahre,



2131 Chareteia Charias 2132

die der Coloss nach Plinius gestanden haben

soil, allerdings nicht stimmen; daher hat schon

Scaliger vorgeschlagen , LXVI statt LVI zu

schreiben, und in der That scheint diese Ziffer

ursprunglich im Bambergensis gestanden zu haben

(s. die Ausgabe von Mayhoff). Die Eechnung
stimmt genau, wenn man annimmt, dass mit der

Herstelhmg des Statuencolosses nicht sofort nach

Aufhebung der Belagerung, sondern erst 302 be-

gonnen wurde und somit die Vollendung in das

J. 290 flel. Bursian Jahrb. f. Philol. LXXXVII
1863, 91 will an der Zahl 56 festhalten und dem-

gemiiss die Arbeit noch spater beginnen lassen.

tlber die Construction giebt Philo Byz. d. "VII

orbis spectaculis 4 wertvolle Notizen; Lukian

Iup. trag. 11 riihmt, allerdings durch den Mund der

Statue selbst, xfjg egyaolag zo axgifieg iv jueysftet

rooovrq). tTber das Motiv der Statue ist nichts be-

kannt. Die moderne Vorstellung, als ob sie mit ge-

spreizten Beinen ilber der Einfahrt zum Hafen ge-

standen und zugleich als Leuchtturm gedient habe,

beruht, wie Benndorf gesehen hat, auf falscher

Interpretation der Worte in der Weihinschrift:

ov yag vtzIq irekdyovg fidvov av&saav , dV.a xal

iv ya, afigbv adovkmzov (psyyog ifov&egiag. Uber
denKopftypuss.HartwigEOm.Mitt.il 1887, 163.

Die Annahme von Lflders Der Coloss von Rhodos,

Hamburg 1865, dass die Statue in der Kaiserzeit

wieder aufgerichtet worden sei, hat mit Recht

keinen Beifall gefunden. fjber den Verkauf der

Triimmer in byzantinischer Zeit berichtet Constant.

Porphyrog. de adm. imp. 21. In den Lukianscholien

(Icaromen. 12) wird infolge einer in der Kunst-

geschichte hauflgen Verwechslung der Lehrer des

Ch. . Lysippos , als Meister des Werkes genannt.

Ausserdem wird von Ch. noch ein colossalerBronze-

kopf erwiihnt, den P. Lentulus wahrend seines

Consul ats im J. 57 auf das Capitol weihte (Plin.

XXXP7 44). Wahrscheinlich hat man Ch. als den

Begriindgr der rhodischen Bildhauerschule zu be-

frachten. Brunn Kiinstlergesch. I 415. Over-
beck Gr. riast.4 II 175. Murray Greek sculpt.2

II 356. Collignon Sculpt, gr. II 488ff.

16) Der alteste uns bekar.nte korinthische

Vasenmaler. Wir besitzen von ihm eine friiher

bei de Witte, jetzt im Louvre befindliche Pyxis,

auf deren Deckel eine Reihe bewaffneter Krieger

dargestellt ist, wahrend auf dem mittleren Streifen

des Bauches zwei Ziige von Reitern auf einander

zukommen, denen die Namen griechischer und
troianischer Helden (Achilleus, Patroklos, Prote-

silaos, Nestor, Palamedes, Hektor und Memnon)
beigeschrieben sind ; auch die Rosse haben Namen,
dem Hektor ist der sagenberuhmtc Orion (sonst

Arion, Erion) gegeben. Die Zeichnnng ist primi-

tiv, die Ornamentik steht der der sog. protokorin-

thischen Gruppe nahe, so dass das Gefass schwer-

lich unter die Mitte des 7. Jhdts. herabdatiert

werden darf. Abgeb. Arch. Ztg. XXII 1864 Taf.

184: Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. 1,3. Ygl. Klein
Griech. Vas. mit Meistersignat. 29. Kretzschmer
Vaseninschriften 20. [0. Robert.]

Chareteia [r\ Xagrjzda von dem Eigennamen
Xaorjg). Pachtgut auf dem Inselchen Rhenaia, CIA
II 817 A. 11 (J. 358/7). [Biirchner.]

Cliaretides von Paros, lebte vor Aristoteles

(Pol. I 11, 1258b. 39ff.: otov XagtjziStj [so Suse-
inihl] itu Ilagio} xal 'Axoti.oda'jQfp z<7> Arjuviq)

Ttsgl ytcogyiag), geho'rt also zu den altesten land-

wirtschaftlichen Fachschriftstellern der griechi-

schen Litteratur. [M. Wellmann.]

Chargatha {Xdgya&a, Var. Xagid&a) , Stadt

in Arabia felix (Ptol. VI 7, 36), von Sprenger
(Alte Geogr. 289) zwischen Sarga und Schatab

auf der Strasse nach Marasdu (Sa'dah) localisiert.

[D. H. Miiller.]

Chariadai (XagidSai), Adelsgeschlecht aus

lOAigina, aus dem Deinis, Megas Sohn, zweimal

Stadion-Sieger, stammte (Pind. Nem. VIII 79).

Nach dem Scholion sollen die Ch. eine tpvlrj ge-

wesen sein, was aber durch den Wortlaut kaum
zugelassen wird (aev Se ndtgq Xagiddous zs).

Strittig ist, ob mit Dissen und Boeckh (z. St.

Pind. II 2, 450) ndzga als Gens und danach Ch.

als Phratrie aufzufassen sind, oder mit K. 0.

Miiller (Aeginetica 139) jtdzga als bei den Dorem
vorkommende Bezeichnung der Phratrie und folg-

20lich Ch. als Geschlecht anzusehen: letzteres ist

wohl sicher, moglich ware es freilich, dass dabei

izdrga nicht den umfassenderen Kreis (= Phratrie),

sondern einen engeren (— Familie) bezeichnete.

[v. Schoeffer.]

Chariades. 1) Sohn des Ch., Athener. AvXtj-

rr;s, Teilnehmer an den Soterien in Delphi um
270—260 v. Chr., Wescher-Foucart Inscr.de

Delphes 3. 5; vgl. Pom tow Jahrb. f. Philol.

1894, 50 Iff.

30 2) Sohn des Charias, Athener ('AyQvlij&ev).

'Ettqvoratuag im J. 407/6, CIA I 140. Derselbe

XagidSijg 'AygvXij&sv war 409/8 i,7iiazdzrjg zov vsa>

xov iv 3i6hi, CIA I 322. Sein Vater Charias (s.

d. Nr. 7) wird als Choreg erwahnt. [Kirchner.]

3) Mechaniker, s. Charias Nr. 11.

Charias {Xagiag). 1) Athenischer Archon, 01.

91, 2 = 415/414. Diod. XIII 2. Schol. Aristoph.

Av. 766 (= Philoch. frg. Ill); Plut. 176; Argum.
Av. I. II, wo liberal! sein Name in Chabrias ver-

40 dorben ist, die richtige Namensform in CIA II

1250 Add, = 'Etp. doX . 1885, 213—214.
[v. Schoeffer.]

2) Schauspieler in einer Liste von Schau-

spielern, CIA II 977 frg. X.

3) Athener. Schwiegervater des Leogoras, des

Ahnen dea Redners Andokides. Er kampft nach

Andok. I 106 gegen Peisistratos bei Pallene urns

J. 339/8 (vgl. Busolt Gr. Gesch. II 2 325, wo
die zum grossen Teil falschen Angaben des Ando-

50 kides berichtigt werden).

4) Athener. 'Avijg avkaddg, siegt bei den

Ampniaraen zu Oropos zwischen 366 und 338,

IGS I 414.

o) Sohn des Ch. , Athener. rv/uraoiuyy/joug

za Eo/MiXa in Delos urns J. 130 v. Chr., Bull,

hell. XV 256 v. 34. Vielleicht sein Sohn ist:

6) Sohn des Ch. , Athener, der bei den Am-
phiaraen m Oropos Anfang des 1. Jhdts. v. Chr.

als vn:oy.Qtztjg siegt, IGS I 416, 27.

60 7) Athener ('Ayov/.ijdev). Xooijyd; im J. 458/7

in einem agonistischen Katalog, CIA IV 2, 971

frg. f col. II 16. Sein Sohn ist Chariades; vgl.

Chariades K"r. 2.

8) Sohn des Xeoptolemos, Athener (AvQibyg).

TQirjQaQyog in einer Seeurkunde vom J. 334/3,

CIA II 804 A b 10. 24. 47.

9) Athener (Aaida/.idrjg). 'Eu.rjvora\dag im
J. 431/0, CIA IV 1, 179 b p. 32 und 162.
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10) Sohn des Euthykrates, Athener {KvSadt]-

rattvg). Tqi^Qaqiog in Seeurkunden der J. 326/5.

325/4. 323/2, CIA II 808 a 54. 809 c 226. 812

a 59. [Kirchner.]

11) Ch. hat unter Alexander d. Gr., wahr-

scheinlich als Ingenieur fur Belagerungsmaschinen,

Kriegsdienste geleistet. Als Schriftsteller tceqi

/nrjxavrjf^dzcov wird er neben Diades erwahnt.

Beide waren Schiiler des Thessalers Polyeidos,

der unter KOnig Philipp, dem Vater Alexanders,

bei der Belagerung von Byzantion mitgewirkt

hatte. Athenaios Poliorce"tique des Grecs 10,

8—10 Wescher (vgl. Hero Byz. ebd. 238, 12.

240, 23. 244, 4. 246, 4). Vitruv. VII praef. 14.

X 19, 3. Susemihl Litt.-Gesch. I 733, 150.

Thiel Quae ratio intercedat inter Vitruv. et Athen.

mech., Inauguraldiss. Leipzig 1895, 301 Bei Vi-

truv bieten die Hss. an der ersteren Stelle cha-

ridas, an der letzteren cartas ; beidemal ist mit

Athenaios Charias zu lesen. [Hultsch.]

Charibael (XagifiatfX), Konig- der Homeriten

und Sabaeer ill Arabien, der in Saphar (Zafar)

residierte. Anon. per. Mar. Erythr. 23. 26. 31.

Inschriftlich und auf Miinzen ist der Name eben-

falls iiberliefert. Mcht weniger als fiinf Konige
fiihren den Namen Karibael ftN3,"lS vgl. D. H.
Miiller Burgen und Sehltisser Siidarabiens II 31
= S.-Ber. Akad. Wien CCVII 983) , von denen

zwei der 1. (Fiirsten-), zwei der 2. (KOnigs-) Pe-
riode angehOren. Der fiinfte heisst Karibael Vfatar

Juhan'im und scheint mit dem Ch. des Periplus

identisch zu sein.- [D. H. Miiller.]

Chariboia {XaQipota) , nach dem Tzetzes-

Scholion zu Lykophron 347 mit Porkes zusammen
Crheberin des Todes der Kinder Laokoons, des

Antenoriden, im thymbraeischen Apollonheilig-

tum. Beide kamen von den Kalydnaiinseln her

ans troische Gestade (jiXuvaavieg). Diesen Namen
Ch. hat Madvig auch erkannt in dem verderbten

Fuldaer Scholion zu Vergil. Aen. II 211 (curifin

et) periboeam. Sie werden hier als dracones be-

zeichnet, und die ganze Angabe auf Lysimachos

(Noaroi frg. 17 a, FHG III 340) zuriickgefiihrt,

den thatsachlich die Tzetzesscholien auch sonst

(zu v. 874) gerade iiber die Antenoriden citieren.

Nun fiihren aber kurz vorher (zu v. 204) dieselben

Fuldaer Vergilscholien horum draconum nomina
ausdrucklich auf Sophokles Drama ,Laokoon' zu-

ruck. Dieser hat also, wie Robert (Bild und

Lied 197ff.) zeigt, die Namen dem Lysimachos

vermittelt. Aus ihm hatte auch Lykophron v. 347

den Porkes ohne Ch. (wie Dionysios Halik. Ar-

chaeol. I 48 die Geschichte ohne beide Namen)
entnommen. Da von dracones nicht jiXevaavzcg

ausgesagt werden kann, auch der eine Name mann-

lich, der andere weiblich ist, in der griechischen

Mythologie sich ferner schwerlich ein Analogon fin-

den wird zu Schlangen, die iibers Meer sehwimmen,

so schliesst Robert, dass Ch. und Porkes als

Personen von den kalydnischen Inseln heruber-

kamen und sich erst dann pletzlich in Schlangen

verwandelten, welche nur die beiden Kinder Lao-

koons toteten. abweichend von der vergilischen

Darstellung und in Ubereinstimmung mit Lyko-

phron . der den Porkes bios ' .-tatSofigcozog nennt,

so wie mit Dion. Hal., Lysimachos, Tzetzes und Qu.

Smyrnaeus, die den Laokoon seine Sohne uber-

leben lassen oder seinen Tod verschweigen. Ch.

tStete also auch bios einen Sohn des Laokoon,

nicht diesen selber. Sophokles endlich, der die

Verknupfung der Fabel mit der Aineiassage dem
Arktinos entlehnte (Robert a, O. 197. 202), folgt

in diesem Motiv vielmehr dem Bakehylides, der,

mit leiser Vertauschung, von einer Verwandlung
der Schlangen in Menschen redete (Serv. Fuld.

Aen. II 201). Der sophokle'ische ,Laokoon', in

dem Ch. zuerst vorkam, ist nach Roberts an-

10 sprechender Vermutung (a. 0. 201f.) kein anderes

Stuck als die 'AvztjvoQtSai. Bei ihm eigneten

die beiden Schlangen noch nicht, wie bei Vergil

und Qu. Smyrnaeus, der Athena, sondern dem
Apollon; sie straften noch nicht den ,Neptun-

priester' Laokoon beim Poseidonopfer am Strande,

wie wiederum bei Vergil, sondern den Apollon-

priester im thymbraeischen Apollontempel. In

diesem sind sie wohl ursprunglich nach der Dar-

stellung des Arktinos (da Proklos bios Sedxovreg

20 cmipavEinsg hat) heimisch gewesen, bis Bakehylides,

anspielend auf das Versteck der Achaierflotte

hinter Tenedos, auch dieses zegag hinter Tenedos,

von den kalydnischen Inseln, herkommen liess,

weil in der Flotte wie im Schlangenpaar gleicher-

massen das iiber Ilion hereinbrechende Unheil

symbolisiert war (so schon Arktinos; vgl. Robert
a. 0. 192 und 199f.). [Tunipel]

Charidai (Xagidat). Adelsgeschlecht in Athen,

aus welchem der Priester des Kranaos bestellt

30 wurde (Hesych. s. v.) : ob und wie das Geschlecht

seinen Ursprung auf Kranaos zuriickfiihrte , ist

unsicher, da derselbe keine mannlichen Nach-

kommen hinterlassen hatte (Apollod. HI 14, 5).

Toepffer (Att. Genealogie 307f.) scheint zur An-

nahme zu neigen, dass der Kultus des Kranaos

ein Demenkult war, da im Demos Lamptrai dessen

Grabmal bezeugt sei (Paus. I 31, 1); der Schluss

ist wohl nicht zwingend, da man ein erbliches

Priestertum eher in einem Staatskult erwartet

40 (die Geschlechtsgenossen gehorten meist verschie-

denen Demen an) und da iiber einen solchen sich

eher eine Nachricht erhalten konnte — bei weitem
nicht alle Heiligtfimer mit einem Staatskult lagen

in Athen selbst. [y. Schoeffer.]

XagiSa/udat, Patra der zur Phyle Althaime-

nis gehfirenden Phratrie der XvzqUioi in Kami-

ros, IGIns. I 695, 53. [Hiller v. Gaertringen.]

CharidauiOS. Aiviag/Jojv in einer Inschrift

von Hypata Ende des 3. Jhdts. v. Chr., Bull.

50 hell. XV 327. [Kirchner.]

Charidas s. Charias Nr. 11.

Charidemos (Xagidtjftog). 1) Bakchant auf

einem sf. Vasenbild des Ergotimos, dessen Dar-

stellung auf die Oegtazai des Euripides bezogen

wird (CIG 8184. Gerhard A. V. Taf. 238).

[Wagner.]

2) Athener. Er wird von den Athenem zu-

sammen mit Antiphon Ende des J. 359 zu KOnig
Philipp gesandt, um des Konigs Unterstiitzung

60 zur Gewinnung von Amphipolis zu erbitten, Theo-

pomp. frg. 189 (FHG I 310); vgl. Schafer Dem.
112 20, 1.

S) Athener ('Eooiddtjg). Toirjoaoyog in einer

Seeurkunde vom J. 342/1, CIA II 803 e 42.

4) Athener (Ilaiavuvg). Tuirjgag/og in einer

Seeurkunde vom J: 323, CIA II 812 a 75. c 28.

92. Derselbe als 5tcuz>izrjg im J. 330/29, CLA II

941.
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5) Charidemos, S6ldnerffihrer aus Oreos auf 156. Von den Athenern allein Eettung erhoffend,

Euboia. Dort besass seine Mutter nach Dem. sendet er dem athenischen Feldherrn Kephisodotos,
XXIII 213 das Burgerrecht, wahrend sein Vater der Winter 360/59 mit der Riistung der Flotte
nicht zu den Biirgern gehorte; Ch. wird somit beschaftigt ist, Schol. Aesch. Ill 51, ein Schreiben,
von Demosthenes a. 0. zu den v6$oi gerechnet. in welchem er den Athenern seine Dienste wieder
Schon in jungen Jahren soil er nach Dem. XXIII anbietet und ihnen den Chersones zu gewinnen
148 als SoMner gegen Athen gekampft, auch gegen verspricht, Dem. XXIII 153. 156. Ehe jedoch
die athenischen Bundesgenossen Seerauberei ge- die Athener etwas fiir ihn thun konnen, erlangt

trieben haben. Er dient unter Iphikrates iiber er durch Vermittlung der obengenannten Schwager
drei Jahre in Thrakien von 368/7 bis 364, Dem. 10 des Artabazos freien Abzug, Dem. XXIII 157.
XXIII 149. Beloch Att. Polit. 317. Als zu Er begiebt sieh nun seines eben den Athenern
Beginn des J. 364/3 Iphikrates des Oberbefehls gegebenen Versprechens uneingedenk auf den Cher-
enthoben wird , bringt Ch. die ampbipolitischen sones, um sich wiederum dem Kotys zn verdingen
Geiseln , die ihm von Iphikrates zur Bewachung und die einzigen den Athenern am Hellesponte
anverteaut waren, nicht nach Athen, sondern liefert noch verbliebenen Stadte Krithote und Elaius zu
sie den Amphipoliten aus, Dem. XXm 149; vgl. belagern, Dem. XXIII 158. E. W. Weber a. 0.
E. W. Weber Demosth. oratio in Aristocratem, LXVII. Schafer. 12 157. Als zu Beginn des
Jena 1845, Prolegom. LXIV 7. Bei Timotheos, J. 359, wie es scheint (Schafer 12 158, 3), Ko-
der an Stelle des Iphikrates nach Thrakien ge- tys ermordet wird, weiss Ch. dem jugendlichen
sandtwird, Schol. Aesch. II 31. Schafer IB 102, 20 Sohn desselben Kersobleptes die Herrschaft fiber

nimmt er zunachst trotz des an ihn ergehenden Thrakien zu sichern, Dem. XXIII 163, Ch. selbst

Anerbietens keine Dienste, sondern begiebt sich vermahlt sich mit einer Tochter des Kotys, Dem.
zum Thrakerfiirsten Kotys , Dem. XXIII 149. XXIII 129. Mit dem athenischen Feldherrn Ke-
Bald darauf jedoch geht er im Solde der Olyn- phisodotos, der Fruhjahr 359 in den Hellespont
thier nach Amphipolis, um diesen gegen "die gekommen zu sein scheint, kampft er 7 Monate
Athener beizustehen. Unterwegs fallt er den lang gliicklich, Dem. XXIII 165ff., und schliesst

Athenern in die Hande und versteht sich nun mit ihm etwa Herbst des J. 359/8 einen fiir die

dazu , in den Dienst des Timotheos zu treten, Athener so schmachvollen Vertrag, dass diese den
Dem. XXIII 150. Fiir seine Verdienste mn die Kephisodotos seiner Feldherrnwiirde entheben,
Athener im chalkidischen Kriege wird er von 30 Dem. XXIII 167. Kurz darauf bringt Ch. den
diesen mit dem Burgerrecht beschenkt, Dem. XXIII den Athenern freundlich gesinnten Miltokythes
151. 185. 23. 65. Theodect. bei Aristot. Rhet. II in seine Gewalt und iiberliefert ihn den Kardia-
23 p. 1399 b 1. Theopomp. bei Athen. X436b. nern, welche als Feinde Athens den Miltokythes
Schafer Demosth. is 419, 4. Dass er dem De- und seinen Sohn in grausamster Weise zu Tode
mos Acharnai zugeteilt wurde, erfahren wir aus bringen, Dem. XXIII 169. Schafer 12 159. In-

CIA II 804 B b 77. 807 b 8ff. und add. 741

;

zwischen hatten aber zwei thrakische Hauptlinge,
nach letztgenannter Inschrift hiess sein Vater Amadokos und Berisades, sich gegen Kersobleptes
Philoxenos. Von Timotheos im J. 362 (Ditten- erhoben, und da jene von Athen unterstiitzt wur-
berger Syll. 80 N. 6) entlassen, begiebt er sich von den, so muss Ch. im Namen des Kersobleptes einen
Amphipolis nach Kleinasien , wo er in den Sold 40 Vergleich eingehen, nach welchem die Herrschaft
des'Memnon und Mentor tritt, Dem. XXIII 154. iiber Thrakien gleichmassig unter die drei Konige
Im J. 361 zum athenischen Feldherrn ernannt, geteilt und der Chersones mit Ausnahine von Kardia
stent er mit Phokion und Chares (s. d. Nr. 3) im den Athenern zuerkannt wird, Dem. XXIII 8. 170.

Fruhjahr 360 dem — nachDiod. XV 91 im J. 362/1 E. W. Weber a. O. LXXI. Schafer I" 161.— vom GrosskCnig abgefallenen Satrapen Oron- Mit Chabrias jedoch, der 359 nur mit einem Schiff
tes bei. So auf Grund von CIA II 108 Bergk in den Hellespont gesandt wird, schliesst Ch. einen
Eh. Mus. XXXVII 357, dem Schafer I 2 155. Vertrag, der fiir die Athener noch schimpfiicher

156, 1 beistimmt; mit Judeich Kleinasiat. Stud. war als der kurz vorher mit Kephisodotos ver-

214 Anm. an einer Strategic des Ch. in dieser einbarte, Dem. XXHI 171. Erst als Chares im
Zeit zu zweifeln, ist ein zwingender Grund nicht 50 J. 357 in den Chersones kommt, lasst sich Ch.,
vorhanden; dass im J. 352 Demosthenes (a. O. der wieder in Kersobleptes Namen verhandelt, fur

154) dieser Strategic nicht Erwahnung thut, ist die Athener giinstige Bedingungen abgewinnen:
verstandlich

, sofern es ihm daran liegen muss, nach der fruheren Vereinbarung bleibt der Cher-
seine Mitbiirger nicht daran zu erinnern

, dass sones athenisches Besitztum, Dem. XX1TI 173.
Ch. schon einmal Strateg der Athener war. Mog- 178. Schafer 12 164, 2. 420. Hierfur wird Ch.
licherweise ist Ch. zu Anfang seiner Strategie als Freund und Wohlthater der Athener von letz-

Sommer 361 in Potidaia thatig gewesen: denn der teren mit Ehren aller Art bedacht, Dem. XXIII
[Xagajtj/io; in CIA II 58, welche Inschrift gerade 145.185.187. Schafer 12 420, 2. Nach dem
der in Frage stehenden Zeit zuzuweisen ist, wird, Tode des Berisades beabsicbtigt Ch. die Vertrei-

wieKo-hler vermutet, von dem bekannten Soldner- 60 bung der Sohne desselben, sowie des Amadokos.
fiihrer nieht verschieden gewesen sein. Von Mitte Da er bei Ausfiihrung dieses Planes hauptsach-
360 an fiihrt Ch. auf eigene Hand Krieg in Aiolis, lich die Heerfuhrer dieser Ffirsten. den dem Be-
Aristot. oecon. 2p. 1351b 19, und erobert die Stadte risades verschwagerten Athener Athenodoros fvgl.

Skepsis, Kebren und Ilion, Dem. XXin 154. Plut. oben Athenodoros Nr. 2 Bd. II S. 2043) und
Sert. 1. Polyaen. Ill 14. Schafer 12 156, 4. die von den Athenern mit dem Burgerrecht be-
lli) Krieg mit Artabazos, dem Schwager des Mem- schenkten Schwager des Amadokos , Simon und
non und Mentor, gerat er aber, von diesem he- Bianor, zu fiirchten hatte, Dem. XXIII lOff. E.
lagert, in die misslichste Lage, Dem. XXIII 155. W. Weber a. 0. LXXIV. Schafer 12 423, liess
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er durch den Athener Aristomachos von Alopeke kSnig verdachtigt und auf Befehl des letzteren hin-

(vgl. oben Aristomachos Nr. 9) im J. 353/2 gerichtet im J. 333, Diod. XVII 30. Curt. Ill 2,

(Schafer 12 440ff. 445) die Athener seiner freund- 10. Droysen Hellenism. I 1, 239. Erwahnt wird
schaftlichen Gesinnungen versichern und sie auf- er unter den schuldenden Trierarchen in einer

fordern, ihn zum Feldherrn zu wahlen, sofern er Seeurkunde des J. 334;3 , CIA II 804 B b 77

;

allein im stande sei, ihnen die Stadt Amphipolis da Ch. seit 336 von Athen ahwesend war , fallt

zu gewinnen, Dem. XXHI 13. Zugleich machte diese Trierarchie in die Zeit vor diesem Jahre.
ein Aristokrates (vgl. o. Aristokrates Nr. 8) den Das geschuldete Geld wird von den Erben des
fur Ch. gegeniiber von Athenodoros, Simon und Ch., Eurymedon, Phylakos und Troilos, die wir
Bianor wichtigen Vorschlag, das Volk moge be- 10 als seine Sohne werden betrachten miissen, be-
schliessen, dass wer den Ch. t6te, liberal!, wo er zablt, laut der Seeurkunde CIA n 807 b 8ff. aus
unter athenischen Bundesgenossen sich zeige, ver- dem J. 330/29. Aus Dem. XXHI 136 ovd"
haftet werde , wer aber dem zu Verhaftenden ozwvv sort yao tioq' vpiv avtm (d. h. XagiSrj/xp),
Schutz gewahre, sei es eine Stadt oder ein einzelner ov jiaTSes , . . . ov ovyyevets ist zu entnehmen,
Burger, vom Bunde mit Athen ausgeschlossen sei, dass im J. 352 des Ch. Sohne in Athen noch
Dem. XXHI 91. 11. 30. Die Gesetzwidrigkeit nicht ansassig waren. In der Seeurkunde CIA
dieses Antrages sucht Euthykles von Thria (vgl. n 790 a 21 wird XagtSrjfio; A nicht durch Afaao-
Dem. XXIII hypoth. 2) in der ihm von Demo- vevg] erganzt werden diirfen; denn dieser Stein
sthenes ausgearbeiteten Eede xaxa 'Agioxoxgdzovg gehert etwa dem J. 373 an, in welchem Ch. das
nachzuweisen, welche in den Anfang von 01. 107, 20 athenische Burgerrecht noch nicht besass. Das
1 = 352 fallt, Dion. Hal. ad Ammae. 14 p. 725, 15. von Diodor XVII 30 fiber Ch. Gesagte ovveoxga-
E. W. Weber a. 0. IXff. Schafer a. 0. Blass zevoazo Qdinnqt zip (taoiM xal navxmv ztov im-
Att. Bereds. Ill 2 1, 292ff. Welchen Erfolg die r^dsv/udro^v agxyyos xal ov^ovlog yeyovcug yv
Rede hatte, wird nicht berichtet, E. W. Weber st als mit der geschichtlichen Oberlieferung nicht
LXXVII. Fest steht aber, dass Ch. im Jahre in Einklang stehend zu verwerfen, vgl. Schafer
nach Ausgang des Processes, im Boedromion des HI 2 87, 2. 'Avt)g &av[ia£6ftevog in avSgecq xal
J. 351, als Philipp in Thrakien erf'olgreich vor- Secrorrjti oxgaxr\ylag heisst er bei Diod. XVII 30,

gedrungen war, als atbenischer Feldherr in den 2; vgl. Curt, in 2, 10. IJoXiv ovd' tjvuvovv olx&v
Chersones geschickt wird, Dem. Ill 5. Schafer 12 Dem. XXIII 138 ; vgl. 136. Als Wolliistling und
447. IT 2 72. Vom Hellespont aus wird er Ende des 30 Trinker bezeichnet ihn Theopomp. bei Athen. X
J. 349 an Stelle des Chares mit 18 Trieren, 4000 436 c; vgl. Ael. v. h. II 41. [Kirchner.]

Mann Leichtbewafrneten und 150 Reitcrn Olynth 6) Verbrecher, der von einem Eber getotet
zuHiilfe gesandt; er geht mit den Olynthiern nach wurde (wahrscheinlich zu Beginn der Regierung
Pallene und Bottiaia, wo er das Land vcrwfistet, Domitians), Mart. I 43, 14. Als willkiirlieh ge-
Philoch. bei Dion. Hal. ad Ammae. I 9 p. 735. 3. wahlt kommt der Name Ofter bei Martial vor:
Schafer 112 140, 1. Uber seine bei Olynth er- VI 31 (fiir einen betrogenen Ehemann). 56 und
rungenen angeblicben Erfolge sendet er ruhm- 81 (fiir einen obscOnen Menschen; ahnlich XI 87).
redige Berichte nach Athen, Dem. Ill 1. 35; hy- XI 39 (fiir einen strengen Paedagogen). [Stein.]

poth. Dem. Ill zu Anfang; vgl. Schafer II 2 143, 4. 7) Arzt, Erasistrateer aus Smyrna (Cael. Aur.
Durch sein zfigelloses, ausschweifendes Leben macht 40 A. M. Ill 15,164), Vater eines schriftstellerisch

er sich bei den Olynthiern verhasst, Theopomp. ausserst riihrigen Arztes Hermogenes (Kaibel
bei Athen. X 436b. Wohin er sich nach der Epigr. gr. 305; vgl. M. Wellmann Jahrb. f.

348 erfolgten Einnahme von Olynth begeben, ob Phil. CXLV 1892, 676f.), lebte vermutlich gegen
etwa wiedernach Thrakien, ist unhekannt, Schafer Ende des 1. Jhdts. v. Chr. (M. Wellmann bei
112 155, 2. Nach der Schlacht bei Chaironeia Susemihl Litt. d. Alex. II 446, 192). Er wollte

im J. 338 von den Athenern zum Feldherrn er- die Behauptung des Artemidor aus Side, dass die

wahlt, Plut. Phoc. 16, macht er der Biirgerschaft Wasserscheu keine Krankheit sei, auf einzelne

ein Geschenk von Schilden und wird dafiir mit Fiille beschrankt wissen. pi. Wellmann.]
einem Ehrenkranz belohnt, Dem. XVIII 114. 117, 8) Sohn des Timarchos, hoffnungsvoller Schuler
wozu vgl. CIA II add. 741. Schafer III* 8, 50 des Dion Chrysostomos , im 22. Lebensjahr in

Nach Aesch. Ill 77 meldet im J. 336 Ch. , der Messene gestorben. Dio Chrys. or. XXX ist eine
sich wohl damals in der Nahe der thrakischen Trostschrift in Dialogform an Ch.s jungeren Bru-
Kiiste aufhielt, den Tod des Philipp dem Demo- der Timarchos, in welcher einer duster pessimi-
sthenes, vgl. Schafer III2 87. Droysen Hel- stischen Weltanschauung (nicht der des Anti-
lenism. I 1, 103. Er befindet sich unter den sthenes, wie F. Dtim ml er Akademika90ff. meint)
Mannern, deren Auslieferung Alexander nach der in schoner Allegorie die optimistische der Kyni-
ZerstOrung Thehens im J. 335 von den Athenern ker gegeniibergestellt wird.

verlangt, Arrian. anab. I 10, 4. Plut. Phoc. 17; 9) Rhetor aus Phoinike, Aristid. or. XXIII
Dem. 23. Auf Bitten der Stadt steht Alexan- 453 Dindf.

der von dieser Forderung ab und verlangt nur 60 10) Iulius Aurelius Charidemos , Sophist aus

die Verbannung des Ch., Arrian. I 10, 6; vgl. Aphrodisias , Sohn des Claudius Aurelius Zelos,

Dinarch. I 32. Schafer III2 139. 143. 144, 1. CIG 2812. [W. Schmid.J
Ch. flieht nach Asien zu Dareios , Arrian. a. 0. Xa.gidrjfj.ov atcQwzqgiov, Vorgebirge des siid-

Dinaroh. a. 0., von dem er mit Auszeichnung be- lichen Hispanien zwischen Abdera und Barea,

handelt wird. Weil er jedoch seine Unzufrieden- westlich von Urci, nur bei Ptolemaios genannt
heit mit den von Dareios gegen Alexander ge- (II 4, 7). Der alte'Periplus nennt ungefahr an
troffenen Massregeln zu freimiitig aussert, wird gleicher Stelle ein fanum Veneris und Veneris
er von den persischen Wtirdentragern beim Gross- iugum (Avien. ora marit. 437). Daraus erschloss
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K. M tiller (zu Ptol.) eine AtpgoSwi] za.Qidrn.ios,

die sonst nirgends bezeugt ist. An die Stelle des

alten Namens von einem Aphroditeheiligtum, wie

sie an den Kusten Iberiens haufig waren, kann
selir wohl der eines griechischen Seefahrers ge-

treten sein. Dass das Cabo de Grata, das be-

deutendste Vorgebirge jener Ktiste, damit geraeint

sei, ist wahrscheinlich. [Hubner.]

Charidotes (XaQidohrig), Spender der Anmut,
Epiklesis 1) des Hermes, Horn. Hymn. XVIII 12.

Zeus selbst hat ihm yaqiq verliehen (Bom. Hymn,
III 575), und so spendet er sie wiederum den
Menschen (Hom. Od. XV 320). Auf Samos wurde
dem Hermes Ch., wie Plut. quaest. Graec. 55 er-

zahlt , zum Andenken an eine zehnjahrige Not,

wahrend welcher die Samier, vom Peinde bedrangt,

ihren Unterhalt durch Raubereien erwerben muss-

ten , ein Fest gefeiert , bei dem es erlaubt war
einander zubestehfen; vgl. PrellerGriech. Myth. *

I 417; 2) des Dionysos, Plut. Ant. 24.

[Jessen.]

Charieis (Ace. XaQievra), ein fur Fahrzeuge
zuganglicher Fluss in Kolchis, 80 Stadien nordlich

von der Miinde des Phasis, Arrian. peripl. Pont.

10 ; Cariente III m. p. nordlich Ton Phasis, Tab.

Peut. ; CarienUs Geogr. Rav. 76, 6 , Charientos

p. 367, 11, Cariuntis p. 113, 19, Cltariuntas ft.

Laxorum p. 78, 18; Charien Plin. VI 14; Cha-
riustos Ptol. V 10, 2; Arios (s. d.) Skyl. 81. Ein
blosses Altwasser oder nOrdlicher Arm des Phasis

selbst, jedoch durch Sinkstoffe von diesem Strom
abgetrennt ; die heutige Nabida. Der nachste Fluss-

lauf gegen Norden ist der Cbobos (s. d.).

[Tomaschek.]

Charietto. 1) Ein Barbar von riesiger Grbsse

und gewaltiger KOrperkraft, liess sich in Trier

nieder und begann kurz vor 355 allein den Kampf
gegen die in Gallien eingefallenen Germanen-
schwarme zu fuhren. Wenn sie von ihren Ge-

lagen trunken waren , schlich er sich Nachts in

ilir? Lager und schnitt so viel Kopfe ab, wie er

konnte. Allmiihlich sammelte er eine Schar von
Genossen urn sich und bot dem Caesar Iulianus

seine Dienste an. Dieser nahm ihn gerne auf

und verwendete ihn zu nachtlichen Uberfallen

gegen die in den gallischen Provinzen plundern-

den Quaden, von deren Konig Ch. bei einem sol-

chen Angriff den Sohn gefangen nahm (Zosim.

Ill 7 1. Auch gegen die Alamannen wurde er 358
als Fiihrer benutzt (Amm. XVII 10, 5). Zum Comes
Germaniae utriusque befordert , fiel er 365 im
Kampfe gegen eine Alamannenschar, die in Gallien

eingefallen war (Amm. XXVII 1).

•2) Magister militum urn das J. 390, kiimpf't

in Gallien gegen die Franken , Greg. Tur. II 9.

[Seeck.]

Charikleides (XaeiyJ.eidrjg). 1) Athenischer

Archon 01. 104, 2 = 363/362. Diod. XV 82.

Dem. XXI 178. Vit. X orat. 845 e. CIA H 54.

55. 682c (Add.). 688 I. [793b]. 803 d. IV 2, 54b.
Athenr Mitt. II 142. Bull. hell. Ill 474—475.
'E(f. ag?. 1883, 136—137. [v. Schoeffer.]

2) Komoediendichter. einmal citiert bei Athen.

VII 325 d , nicht aus eigener Lecture , sondern

aus dem Lexikon des Painphilos (M. Wellmann
Herra. XXILI 179). Die Zeit des Dichters ist

unbekannt; dass er Komiker war, zeigt der
Titel iv 'AXvoei. Die citierten Worte gehOrten

einer an Hekate gerichteten Beschworungsformel
an , daraus erklart sich das Metrum , eine ana-

paestische Katalexe mit einem iambischen Te-

trameter (im 3. Metrum zwei unterdriickte Sen-

kungen); unrichtig Bergk PL 4 III 679. Das
Fragment bei M e i n e k e IV 556. K o e k III 394.

[Kaibel.]

Charikles. 1) Sohn des Apollodoros, Athener,

Thuk. VII 20. Nach der Verstunimelung der

lOHermen im J. 415 befindet er sich in der Unter-

suehungscommission zur Entdeckung des Frevels,

Andok. I 36, wobei er sich den Anschein giebt,

ein treuer Anhanger der Demokratie zu sein ; vgl.

Teleklides bei Plut. Nik. 4 = frg. 41, Kock CAF
I 219. Bergk Reliquiae comoed. Atticae antiq.

329. Strateg im J. 414/3, wird er Fruhjahr 413
als Befehlshaber einer Flotte an die Ktiste des

Peloponnes gesandt, Thuk. VII 20. 26. Diod. XIII

9; vgl. Be loch Att. Polit. 309. Nach dem Fall

20 Athens gehtfrt er im J. 404 den 30 Mannern an,

Xen. hell. It 3, 2, unter welchen er in naher Be-
ziehung zu Kritias stehend (Lys. XII 55 , Xen.

mem. I 2, 31) eine besonders einflussreiche Stel-

lung einnimmt, Andok. I 101. Aristot. Polit. V 6

p. 1305 b 26. Nach der Vertreibung der Dreissig

wird er verbannt, kehrt aber bald wieder nach
Athen zuriick, Isakr. XVI 42 ; vgl. Bergk a. 0. 330.

2) Athener, Schwiegersohn des Phokion. Einer

von denen, die von dem makedonischen Gross-

30 schatzmeister Harpalos gewonnen wurden und dem
im J. 324 der Process gemacht wurde, Plut. Phoc.

21. 22; praecepta gerendae reip. 13 p. 808 a.

Schiifer Dem. IIP 307. 309. 326 Anm. Droy-
sen Hellenism. I 2, 278. Er wurde spater, im
J. 319, auf Antrag des Hagnonides von Pergase

mit Phokion zum Tode verurteilt, hatte sich aber

vor seiner Verdammung durch die Flucht gerettet,

Plut. l'hoc. 33. 35, vgl. Droysen a. O. II 1, 220.

3) Athener (Ay_aovsvg). Tgn^oaoxog in einer

40SeeuTkunde des J. "342/1, UIA if 80S e 100.

4) Sohn des Menandros. Makedone. Durch
seine Vermittlung wird die VerschwOrung der

koniglichen Knaben gegen Alexander im J. 327

entdeckt, Arrian. anab. IV 13, 7, vgl. Droysen
Hellenism. I 2, 93. [Kirchner.]

5) Charikles (FHG IV 360), Verfasser eines

Buchs fiber die musischen Agone an den grossen

Dionysien, aus dessen erstem Buch, vermutlich

der Einleitung, Athenaios (VIII 350c Xaoir.'/.fjg

50 iv r&i xqwicoi IJsgi xov aoxixov dywrog) ein Bon-

mot des Stratonikos anfiihrt. Uber die Zeit ist

nichts auszumachen. [Schwartz.]

6) Epikureer, nur bekannt durch Philod. Vol.

Here. 2 1 142 frg. 19, 8 xb[v yao] Xaotx./.i[a y.Joi-

vofiev ton' fieAxiofrag] utra xrjr 'Eo . . . (?) ti/.ev-

xljv avvxdfg'Jeig iy[6]ibmxoxiav. [v. Arnim.]

7) Arzt und Pharmakologe, vermutlich aus

der ersten Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. , sicher

alter als Andromachos (Gal. XIII 94. 109 aus

60 Asklepiades. 282 aus Asklepiades. 329 aus Askle-

piades. XII 558 = 581. 559 = 579 aus Askle-

piades). [M. Wellmann.]

Chariklo {Xaoiyj.w, Kurzname zu Charikleia.

Fick-Bechtel Griech. Personennamen 2 373).

1) Tochter des Apollon oder Perses oder

Okeanos, auch einfach Naiade genannt, Gattin

des Kentauren Chiron (s. d.), Mutter des Karvstos

und der Okvrrhoe. Pind. Pyth. IV 102f. und Schol.
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(Hesiod. frg. 104 K.). Schol. Apoll. Rhod. I 554.

Apoll. Rhod. IV 81 2f. und Schol. Ovid. met. II

636f. Ebenso ist Endeis eine Tochter des Chiron
und der Ch., Philostephanos in Schol. II. XVI 14.

Schol. Pind. Nem. V 12. Hyg. fab. 14. Als Gat-
tin des Aiakos wird Endeis auf Salamis localisiert

und damit auch Ch. in andere Umgebung versetzt.

Sie gilt nunmehr als Tochter des autochthonen
Konigs von Salamis, Kychreus, und, unter Ein-
wirkung der Namensahnlichkeit , als Gattin des

Skiron, Plut. Thes. 10. Topffer Att. Genealogie
273. Ch. erscheint als Teilnehmerin an der Hoch-
zeit des Peleus und der Thetis auf der Francois-

vase (CIG 8185 d) und in der Darstellung der
gleichen Scene auf einer Vase des Sophilos. Wiener
Vorlegebl. 1889 Taf. 2. 3. Athen. Mitt. XIV
1889, Taf. I. Studniczka Eranos Vindobonensis
233f. Ch. auf dem Relief von Portus Magnus,
Robert Arch. Jahrb. 1890, 233.

2) Genossin der Athena in Boiotien, von Eueres
Mutter des Teiresias. Als die Gottin den Teire-

sias, weil er sie nackt gesehen, geblendet hatte,

erwirkte Ch. durch ihre Bitten fur den Sohn die

Gabe, die Stimmen der Viigel zu vernehmen, und
einen Stab, an dem er sicher wie ein Sehender
ging, Pherekyd. bei Apollod. Ill 70 W. Kallim.
lav. Pall. 57f. Nonn. Dionys. VII 159. XLIV 82

;

vgl. Sostratos bei Eustath. Od. 1665, 48. Wag-
ner Herm. XXVII 1892, 132f. [Escher.]

Charila (Xdpda)
, eine in Delphoi verehrte

Gottin, der zu Ehren ein ennaeterisches Fest
gleichen Namens "gefeiert wurde. Nur bekannt
durch Plut. quaest. gr. c. 12, Die aetiologische

Legende erzahlte, dass die Delpher infolge grosser

Trockenheit einst eine Hungersnot befallen hatte,

so dass sie mit ihren Frauen und Kindern flehend

zum Palast des Konigs gekommen seien. Dar-
unter habe sich auch ein kleines Waisenkind be-
funden. das der Konig mit dem Schuh ins Ge-
sicht geschlagen habe. Dieses Madchen habe Ch.
(die ,Volksfreude') geheissen und sich dann aus
Scham erhangt. Die Hungersnot aber sei immer
grosser geworden, so dass man sich an die Pythia
wandte, welche durch ein Orakel befahl, den Tod
der Ch. zu siihnen. Zur Erinnerung an Ch. sei

dann ein grosses Fest beschlossen worden , das
noch zu Plutarchs Zeit alle neun Jahre gefeiert

wurde. Das Fest bestand aus einem mit Reini-

gungsbrauchen gemischten Opfer (fis/My/iivt} rig

xa&aQftrjf dvoia). Dabei fnhrt der Konig den Vor-

sitz und verteilt Getreide an Einheimische und
Fremde. Eine Puppe von jugendlichem Aussehen
wird herbeigebracht und heisst Ch. Nach der Ge-
treideverteilung schlagt der KOnig die Puppe mit
seinem Schuh, und die erste des Thyiadencolle-

giurns nimmt sie dann. um sie in eine Schlucht
zu tragen. Dort binden sie ihr eine Schlinge um
den Hals und vergraben sie da, wo sich Ch. nach
der Legende erhangt hatte. Die Teilnahme der
Thviaden weist auf eine Verbindung dieses Cults
mit dem des Dionysos. der in Delphoi kaum vor

dem 7. Jbdt. bestanden haben kann. Der ganze
Ritus aber ,sagt es uns auf das unverkennbarste,
dass er eine abgelaufene Periode [die Oktaeteris]

abschloss und zu Grabe trug' Usener Rh. Mus.
XXX (1875) 203. Mannhardt Antike Wald- und
Feldculte II 298. Pre Her -Rob ert Griech.

Mvthol. I* 287, 2. [Kern.]

Charilaos. 1) "Aqyojv Boimx&v zwischen 217
-196, IGS I 215.

2) Lokrer. XoQoStddoxakog in einer choregi-

schen Weihinschrift vom J. 328/7, CIA II 1244.

[Kirchner.]

8) Dramendichter aus Lokroi, CIA II 1244
X. AoxQog e$idaoxsr, im Jahre 328/7 v. Chr.

[Dieterich.]

4) S. Charillos.
10 Charilas. 1) Archon in Delos Anfang des

2. Jhdts. v. Chr., Bull. hell. VI 34 = Ditten-
berger Syll. 367, 47. [Kirchner.]

2) (Aurelius) Charilas, Freigelassener der Kaiser

Marcus und Verus, Fronto ad Verum I 4 p. 118
Naber. [Stein.]

CharileoSj Beisehrift auf einer Mtinze freien

Stils von Neapolis in Campanien, welche fur den
Namen des Stempelschneiders gehalten wird, Ca-
talogue of coins in the Brit. Mus., Italy 102.

20 [O. Rossbach.]

Charillos (XdgdXog; die Form XaoiXaog, die

sich bei Plutarch im Lykurg und anderswo ge-

legentlich flndet, ist weniger gut beglaubigt),

Konig von Lakedaimon aus dem Hause der Eu-
rypontiden. Sein Vater war nach Herodot. VHI
1 31 (vgl. Suidas s. AvxovQyog ) Eunomos , nach
den iibrigen Autoren (Sosib. frg. 2. Strab. X
482. Plut. Lyk. If. Pausan. II 36, 4. Ill 7, 3)
Polydektes. Nach Diodor. frg. VII 8, 2 hat er

30 60 Jahre, etwa von 884—825 regiert; Sosib.

frg. 2 (FHG II 625) berechnet seine Regiemngs-
"zeit auf 64 Jahre, von 874—811 v. Chr. (vgl.

Suidas s. Avxovgyog ). DieseZeitbestimmunghangt
damit zusammen, dass er nach der jiingeren Uber-
lieferung, schon seit Aristoteles und Ephoros,

Lykurgs Mundel war, und dass demnach die lykur-

gische Gesetzgebung in seine Zeit fiel. Nach
einer Version regiert er tyrannisch und wird von
Lykurg beseitigt (Aristot. polit. VIII (V) 12

40 p." 1236 a. Hcrakleid. Pont, polit. II 3). Die
jungere Erzahlung hat das geandert; er war
darnach von sanftem Charakter; durch Lykurgs
Umwalzung hat er sich zuerst bedroht geglaubt

und in einem Heiligtum Zuflucht gesucht, spater

sich aber an den Gesetzgeber angeschlossen (Plut,

Lyk, 5; de Alex. virt. 5; Cleom. 10; comparat.

Agid. et Cleom. 5; de invid. et od. 5; de adul.

11; apophthegm, lac. Archidam. 1 p. 218 B).

Wie alle diese Erziihlungen nicht der Geschichte

50 angehOren, sondern mythisch sind, so ist auch
das , was Pausanias von seinen Kriegsthaten er-

ziihlt, ausserst schwach beglaubigt. Er soil in

Argos einen Einfall unternommen (Paus. Ill 7,

3) und mit seinem Collegen Archelaos zusammen
Aigys erobert haben (Paus. Ill 2, 5). End-
lich wird erzahlt, dass er die Lakedairaonier an-

fuhrte, als sie, durch ein Orakel verfuhrt, Tegea
angriffen. Er wurde dabei gefangen, aber von
den Tegeaten gegen das eidliche Versprechen, in

60 Zukunft Frieden zu halten, freigelassen, welches
Versprechen er jedoch nicht hielt (Paus. Ill 7,

3. VIII 5.9. 48, 4f.). Diese Erzahlung, ohne
Zweifel erdichtet, ist eine Wiederholung der be-

kannten herodoteischen von Spartas ungluckh*chem

Kriege gegen Tegea aus der Mitte des 6. Jhdts.

(Herodot. I 65). Angebliche Ausspriiche der Ch.
bei Plutarch Lyk. 20; apophthegm, reg. p. 189 F;
apophthegm. Lacon. p. 232 B. [Niese.]
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Charimandros s. Charmandros. schen, der widernatiirlicher Wollust ergeben ist,

Cnarimatai, kaukasisehes Volk oberhalb der bei Mart. I 77. IV 39. VI 37. VII 34; ausser-

Kerketai, Heniochoi und Moschoi, im Thai des dem ist dieser Name gewahlt V 39. VIII 6. XI
Parthenios, der in den Pontes miindet; Steph. 59. XII 89. Desgleichen als Name fur eine fin-

Byz. nach Herodianos , welcher Hellanikos und gierte PersOnlichkeit bei Lukian. symp. If. ;
dial.

Palaiphatos citiert. Leider ist der Fluss Par- meretr. 4, 1 ; dial. mort. 5, 1. [Stein.]

thenios sonst unbekannt ; etwa der Pordanis (jetzt 8) Angeblicb. ein la^oyQOKpog aus der Zeit

Furtuna)?, dann maehen aber die Kerketai Schwie- des Mithradates, der einen oho%6og des Konigs

rigkeit. [Tomaschek.] geliebt haben und sich deshalb vom leukadischen

Charimnestos, Athener (KvSahjvacsvg). Tgir/- 10 Felsen heruntergestiirzt haben sollte. Was wir von

(taoxog, ftir den sein Erbe Xaplag KvSa&t]vaisvg ihm wissen, geht auf den Katalog yon SvasQcorsg

die Schulden bezahlt nach der Seeurkunde CIA bei Ptolem. Hephaist. Phot. Bibl. 190 p. 153 Bkk.

II 809 c 35 aus dem J. 325/4. [Kirchner.] zuriick (vgl. Tzetz. Chil. VIII 408) und hat keinerlei

XagipoQTOv, scil. atrjlrj oder (loo/iog, an der Gewahr. Aueh die vier Choliamben, die er nach

ostafricanischen Kiiste zwischen Deire (Strasse Ptolemaios improvisierte lnei y.axa§a}.a>v xb axskog

von Bab el mandeb) und dem Noxov xsQag, Strab. xaredyij (daher die Hinkiamben !), hat wohl Ptole-

XVI 774. [Settle.] maios selbst angefertigt, wie die Distichen des

Charinades, Athener. Von Aristophanes Vesp. Agamestor, Pigres, Timolaos u. a, Vgl. Hercher
232; Pax 1155 wegen seiner Langsamkeit ver- fiber die Glaubwiirdigkeit des Ptol. 14 = Jahrb.

spottet; vgl. Suid. [Kirchner.] 20 f. Phil. Suppl. I 280. Crusius Philologus LIV

Charinda (Amm. Marc. XXIII 6, 40, Xagiv- (1895) 741. In die Fragmentsammlungen (Mei-

dag Ptol. VI 2, 3), der Ostlichste Fluss in Medien, neke Choi. p. 170. Bergk Anthol.3 p. 219) ge-

der in das kaspische Meer miindet. Die Identi- horen sie nicht. Vgl. Susemihl Gesch. der

ficierung ist schwierig, da zwischen Amardos (So- gr. Litt. in der Alexandrinerzeit I 235.

fld-Rud) und Maxeras (Gyrgen) eine grosse An- [Crusius.]

zahl Fliisse miinden, wahrend Ptolemaios nur zwei 9) Attischer Topfer des 6. Jhdts. Wir be-

(Straton und Charindas) nennt. Der erstere ist sitzen von ihm drei fast genau iibereinstimmende

vielleicht der Calus oder der Surh-Rud, der Ch. Gefasse in Form weiblicher KOpfe mit reicher

dann etwa der Gauherbaran, oder" wenn Straton Bemalung und von feinster Ausfiihrung (Corneto,

= Calus ist, Surh-Rud. [Weissbach.] 30 abgeb. Rom. Mitt. V 1890 Taf. 11; Berlin 2190

Charini, Volk Germaniens, von Plin. n. h. abgeb. ebd. S. 316. 317; Petersburg), ausserdem

IV 99 nach den Burgundiones und Varini (Va- eine weissgrundige Oinochoe, auf der ein Wein-

rinnae) genannt. Milllenhoff Deutsche Alter- stock gemalt und die Liebesinschrift Sevodoxr)

tumsk. II 80. 117. Nach Much (Deutsche Stamm- /j,oi doxeZ xatg xaXrj angebracht ist (Brit. Mus.

sitze 28. 40) sollen sie identisch sein mit den Harii B631; vgl. Klein Lieblingsinschr. 21. Wer-

des Tacitus (Germ. 43). [Ihm.] nicke Lieblingsnam. 16). Vielleicht ist er iden-

Charinos (Xoqivos). 1) Athenischer Archon tisch mit dem auf einem Mannorpfeiler aus dem

01. 118, 1 = 308/307. Diod. XX 37. Dion. Hal. Perserschutt genannten Ch., der mit seinem Vater

Din. 9. Senec. ep. II 6 (18), 9. [v. Schoeffer.] und seinen Briidern das einst darauf befindliehe

2) Athener. Parteiganger des Perikles; er 40 Weihgeschenk der Athena Ergane gestiftet haben

stellt nach Totung des athenischen Herolds Anthe- wird, CIA IV 373, 124. Seine Zeit flxiert Reisch
mokritos (vgl. Anthemokritos Nr. 2) im J. 431 auf Grand der Vergleiclmng mit den Madchen-

einen Antrag, nach welchem den Megarern ewige statuen des Perserschutts und den Vasen mit der

Fehde angesagt wird, jeder Megarer, der auf at- Lieblingsinschrift Memnon wohl richtig auf 530

tischem Gebiet betroffen wird, mit dem Tode be- —500. Klein Grieeh. Vasen mit Meistersign. 215.

straft werden soil, die attischen F.eldherren aDer Reisch Rom. Mitt. V 1890, 313.

eidlich verpnichtet werden, jahrlich zweimal in 10) Bildhauer aus der ersten Halfte des 1. Jhdts.

megarisches Gebiet einzufallen, Plut. Perikl. 30; v. Chr., heimisch in Laodikeia, in Rhodos thatig

praec. ger. reipl. 15 p. 812 d. (<5 a i^iSa/iia Sidorai), bekannt durch die Kiinst-

3) Athener. Anhanger der makedonischen 50 lerinschriften zweier in Rhodos gefundenen cylin-

Partei , Gegner des Demosthenes
,
[Dem.] LVTII derfOrmigen Basen aus blauem Marmor, die beide

37. 38. Dinarch. 163, wo mitRohdewald .Ya^o? Ehrenstatuen von Rhodiern trugen. Loewy
fiir 'Aq'/jvoq zu lesen ist, Blass 2. Ausg. d. Di- Inschr. grieeh. Bildh. 188. 189. Hiller v. Gar-

narch 1888 z. d. St.; vgl. Schafer Dem. 112 tringen IGIns. I 72a. 107. Uber die Datierung

313. B. 273. 277. der Inschriften s. Holleaux Rev. d. philol. XV1T

4) Sohn des Diokles, Athener {QfreTdog rpv/.ijg). 1893, 177. [C. Robert,]

Siegt in den Theseien oM.oiiay&v fo dvoecj) urns Chariobaudes, Magister militum per Gallias,

J. 160, CIA II 445, 37; biaviav ix naviav urns rettete sich bei der Ertaebung Constantins III.

J. 150. CIA II 446, 92. nach Italien und wurde 408 in Ticinum von den

5) Sohn des Ge . . aus Byzanz. Ki&aom&og, 60 aufstandischen Soldaten erschlagen. Zos. V 32, 4.

Teilnehmer an den Soterien in Delphi ums"j. 270 [Seeck.]

—260, Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 6 Chariomerus, C'heruskerkOnig, der, als Romer-

= Dittenberger Syll. 404, 13; vgl. Pomtow freund von den Chatteu vertrieben, anfangs selbst

Jahrb. f. Philol. 1894, 501ff. benmht war, seine Herrschaft wieder zu erlangen,

(!) Aus Elis. Siegt zu Olympia im Diaulos dann aber, von den Seinen im Stich gelassen,

und im Waffenlaufe; sein Standbild in Olympia, bei den Romem Zuflucht suchen musste. Do-

Paus. VI 15, 2. [Kirchner.] mitian, dem er Geiseln schickte, beschenkte ihn

7) Typisch gebrauchter Name ftir einen Men- zwar, leistete ihm aber nicht die erbetene Hiilfe,

I

83 n. Chr., Dio ep. LXVIII 5, 1. Mit ihm ver- Kuchen {nv^a^utvs, vgl. Lobeck Aglaoph. II 1077)
schwmdet das Furstentum bei den Cheruskern. als Kampfpreis erhielten, Eustath. Odyss. XVIII

[Stein.] 194 p. 1843. [Kern.]
Chariomundus (Hss. Hariomtmdus), Truppen- Charisiai (ai Xaotalai [bei Paus. Xaoiola], von

fiihrer unter Kaiser Valerianus (253-260 n. Chr.) Charisios, dem Sohn Lykaons, benannt), Stadtchenm einem (geialscliten?) Brief, Hist. Aug. Aurel. der eutresischen Arkader, etwa 10 Stadien siid-n'™. • ,..
[Stein.] lich von Trikolonoi , an der Hauptstrasse nach

Cnanovalda, dux. Batavorum, befand sich Megalepolis. Nach der Griindung dieser Stadt
in den Auxihartruppen im Heere des Germanicus, 368 v. Chr. und Abzug der Bewohner dorthin in

Am ™mpfe ge^n die Cnerusker, im J. 16 10 Verfall geraten, zu Pausanias' Zeit in Trummera,
n. Chr., Tac. ann II 11. [Stein.] Paus. VIII 3, 4. 27, 3. 35, 5. Steph. Byz. Bur-

LnariOYiscus (Hss. Carxowiscus; vgl. Momm- sian Geographie von Griechenland II 231
sen Herm. XXV 240, 5. Peter Die Scriptores [Biirchner

1Historiae Augustae 184), Fuhrer germanischer Charisianus, willktirlich gewiihlter Name' bei
Hultstruppen unter Valerianus, erw&hnt in einem Mart. VI 24. XI 88 [Groag ]
Briefe, Hist. Aug. Aurel. 11,4 (vgl. Chario- Charisios {XaQioiog). 1) Eponymos der arka-
mundus).

_ [Stein.] dischen Stadt Charisiai, Paus. VIII 3, 4 = Steph.
Cliarioros (to XaQioQog = Schoneberg), ein Byz. s. XaQioiai. [Tumpel 1

Ortchen Mysiens zwischen UoipavyvSv und Asv- 2) Eponymer Beamter in Magnesia am Maian-
ziava emerseits und ostwarts von Breepevlaxov 20 dros, auf einer Mttnze, Cat. Torino 278 4006
andererseits, Georg. Acropol. 21 (ed. Venet. p. 15

;

[Kern
]

?o'< £a
T
is

', ?" ^ Act
-
patr ConstantmoPoL (a- 3) Miles, an den ein Rescript des Kaisers

1315) 1 12. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien Alexander vom J. 222 n. Chr Cod lust IV 54 2
CXXIV ym 94. [Biirchner.] [Groag.]

'

Chariphemos (XaSl(pt,fiog), Vorfahre des Ho- 4) Praeses Syriae im J. 290 , Cod. lust IX
mer und Hesiod, und zwar Grossvater des Me- 41, 9. XI 55, 1. [Seeck]
knopos, des gemeinsamen Grossvaters der beiden 5) Presbyter und Oekonom der Kirche zu Phila-
Epiker; Sohn des Philoterpes, des Urenkels des delphia 431, trat auf dem oekumenischen Concil
Orpheus. So Proklos in seinem §log 'O^qov zu Ephesus in der 6. Sitzung mit der Forderung
(erhalten durch die Scholia minora im Venetus 30 auf, die Synode aolle die Rechtglaubigkeit seines
4o4A und deren Verwandte, z. B. Escorialensis Bekenntnisses anerkennen und das von seinen
Q I

_
12, s. Bethe Rh. Mus. XLVIII 369. 372, Gegnern in der Heimat, die ihn excommuniciert

pubhciert zuerst von Leo Allatius, dann bei hatten, besonders auch bei tbertritten von Quarta-
Bekker Schol. Horn. II. Dindorf Schol. Venet A. decimanern zur Kirche gebrauchte Bekenntnis fiir
Westermann Biographi p. 24ff.), der als Zeugen haeretisch erkliiren. Er fiihrte das letztere, das
iur diese Genealogie 'Elk&vixog

, Aandotrjg und eine nestorianische Christologie vertritt, auf Theo-
<PsQsxvdr/g anfuhrt. Dieselbe Stammtafel im ayiiv dorus von Mopsuestia zuruck. Es wurde denn auch
'Owqov xai'HoMov (ed. R zach Hesiod. op. p. 237 von der Synode, obschon ohne Nennung des Theo-
Z. 4 Iff.) und Suidas s. "0/A.ijgog mit einigen Va- dor, verworfen. Beide Bekenntnisse bei Hahn
nanten. Beide geben statt dieses Ch. vielmehr 40 Bibliothek d. Symbole* 1877, 229ff. 245 Die
Espy/tog. Vgl. uber diese Liste Lobeck Aglao- Acten liber die Verhandlung bei Mansi Coll
pham. 323. Welcker Ep. Cyklus. 147. Concil. IV 1342ff. V 602ff. 686ff. Hefele Con-

r r

[Bethe.] ciliengesch.2 II 206f. [Julicher.l
thanphu (to \aei<f>ov ozofta, § 2 Xae«pSov), 6) Ein attischer Redner, Zeitgenosse des De-

die vierte oder nnttelste Mundung des Indus, von metrios von Phaleron, des Demochares, der des
der hinwieder der funfte und sechste Flussarm, Demosthenes Neffe war, und des Dichters Me-
Sapara und Sabalae'ssa, abzweigten; das war die nandros, also urn die Wende des 4. Jhdts., ein
tiefste und fiir die Einfahrt grflsserer Schiffe be- fruchtbarer Logograph, der den Lysias nachahmte
quemste Miinde

,
und an ihr lag das Emporion Cic. Brut. 286. Seine Reden waren noch zu Quin-

Barbarei (s d.); Ptol. VII 1, 2. 28. Jetzt heisst 50 tilians Zeiten vorhanden, und es spricht fiir ihren
lieses mittlere Miindungssystem Sitta, die Haupt- Wert, dass manche sie dem Menandros zuschrie-
mfinde Kedivari, von der gegen Osten die Kaha ben

,
Quintil. inst. or. XI, 70. Wir besitzen

und Kakeivari abzweigen. Chariphos scheint ur- von ihnen nur drei von Rutilius Lupus ubersetzte
spriinglich der Name eines alexandrinischen oder Stellen (I 10. II 6 und 16). Vgl. Blass Att
arabischen Kauffahrers gewesen zu sein. Ber. Ill 2, 318f. [Thalheim.]

[Tomaschek.] 7) Aurelius Arcadius Charisius, romischer Ju-
Charis, eine von Seleukos I. gegriindete Stadt rist, Magister libellorum unter Constantin (Dig

in Parthia, Appian. Syr. 57. [Tomaschek.] I 11 , 1 Inser.) , dessen Verbot der Appellation
Charisandros (Xaoioavdoog). 1) Athenischer vom Praefectus praetorio an den Kaiser (Cod

Archon _ 01. 101, 1 = 376/375. Diod. XV 36. 60 Theod. XI 30, 16 = Cod. lust. VII 62, 19) vom
CIA II 555. [670—672]. 814 (Mann. Sandvicense). J. 331 bei ihm envahnt wird (frg. 2, 1). Er ist

[v. Schoeffer.] sehwerlich mit dem (Nr. 4) im Cod. lust. 1X41.
•*) Athener. Xixijoag acuSag Tialrjv and yvfi- 9 (vgl. XI 55, 1) erwahnten Praeses S}-riae Ch.

raaicov bei den Amphiaraen zu Oropos zwischen zu verselbigen. Er citiert schon den Modestin
366 und 338, IGS I 414. [Kirchner.] (frg. 1, 26), auch seine Sprache weist in die nach-

Charisia (Xaoiota), ein den Chariten gewid- classische Zeit (K-alb Roms Jur. 144ff.). Er
metes Fest, das durch Pannychis und Tanz ge- schrieb de muneribus civilibus, de testibus, di
feiert wurde und bei dem die Sieger im Tanzen officio praefeeti praetorio in je einem Buche,
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Pragmente aus diesen Schriften sind in den Di-

gesten erhalten (vgl. auch Lydus de mag. I 14)

mid bei L e n e 1 Paling. I 57ff. gesammelt. Vgl.

Zimmern Gesch. d. E. Priv.-E. I 388f. Ru-
dorff E. E.G. I 200. Teuffel R. L.-G. § 404,

1. Karlowa E. R.-G. I 754. KrtigerQu.u.
Litt. d. R. E. 228. Sohulin Ad Pand. tit. de

orig. iur. 3f. [Jors.]

8) Flavius Sosipater Charisius, lateinischer

metro erhalten), em grosser Teil des 5. Buches

(der Eest der idiomata und die Absehnitte fiber

Synonyma und Glossen) verloren gegangen sind.

Das erste Buch begann mit den traditionellen

Abschnitten de grammatica und de voce; von dem
darauf folgenden de litteris ist der zweite Teil

erhalten. Daran schliessen sich die Absehnitte

de syllabis und de diotione; alles Weitere bezieht

sich auf Geschlecht und Wandel des Nomen. Die

Grammatiker. Der voile Name flndet sich ausser 10 Anordnung der einzelnen Absehnitte ist zum Teil

in der Inscriptio vor der Vorrede (nicht mehr er-

halten im cod. Neapol.) bei Euflnus GL YI 572,

18 (der Vorname wird in der Inscriptio Fl. ab-

gekiirzt, bei Rutin haben die Hss. Flu, doch wohl
= Fla). Sosipater Charisius steht bei demselben

Eufin GL VI 565, 4; sonst flndet sich nur Clm-
risius (so Priscian durchweg ; Eufln GL VI 555,

16. 573 , 26). Uber die Beziehung zu dem auf

alle Falle sehr spaten Flavianus (vgl. L. Miiller

verworren; auch sind Wiederholungen nicht ver-

mieden (vgl. Jeep Eedeteile 2ff.). Das zweite

Buch lenkt nach einigen kurzen Deflnitionen wie-

der in die traditionelle Disposition ein und bringt

die Lehre vom Nomen (das i'rtiher Dargelegte zum
Teil ignorierend), ferner die Lehre vom Pronomen,

Verbum, Participium, Adverbium, der Coniunction,

Praeposition und Interiection. Das dritte Buch
enthalt einen (schon 178, 34 angekiindigten) Ex-

Jahrb. f. Phil. XCIH 561. H. Hagen Anecd. 20 curs zur Lehre vom Verbum. Das vierte Buch
Helv. CLXIII. Keil Herm. I 333. A. Eiese
Heidelb. Jahrb. 1871, 585) gehen die Ansichten

auseinander. Wahrend Keil und namentlich

Hagen den Namen aus dem Vornamen des

Ch. erklaren, bei dem sich alle Stellen des so-

genannten Flavianus finden, halt L. Miiller an

einem spaten magistellus fest und Riese mOchte
Flavianus zum Vornamen des Ch. erheben und
darin des Batsels L&sung finden. Nicht selten

behandelt in seiner ersten Hfilfte die vitia und
virtutes orationis, in seiner zweiten zum grOsseren

Teil verlorenen Halfte die Metrik. Das funfte

Buch enthalt die idiomata, an die sich noch

allerlei Bestandteile anschlossen , von denen der

Index berichtet (synonyma Giceronis, glossemata

per litteras
,
glossemata idem significantia , de

differentiis) : ob diese Absehnitte ganz oder

teilweise zum Bestand des Ch. gehoren, lasst

wird Ch. auch Cominianus genannt; vgl. den be- 30 sich nicht mehr entscheiden (vgl. ausser Keil
treffenden Artikel. Der Zusatz in der Inscriptio

V.P. MAGISTER steht nur in der Editio prin-

ceps; VRB1S BOMAE beruht ganz auf Conjec-

tur. Die Heimat des Ch. lasst sich nicht genau
bestimmen. Wenn es 215, 22 heisst: hodieque

nostri per Campaniam, sic loquuntur, so kann da-

raus kein Schluss auf die Heimat des Ch. gezogen
werden (vgl. Froehde De Iul. Rom. 672). Dass

die Notiz in der Chronik des Hieronymus zu 358

p. Xff. Boelte Jahrb. f. Philol. 1888, 429.

Jeep a. a. O. 13).

Der sehr reiche Inhalt des charisianischen

Werkes weist ihm eine hervorragende Stelle in

der grammatischen Tradition zu, obschon das

Verdienst des Ch. uber das eines Compilators

oder Abschreibers nicht hinausgeht. Um so wich-

tiger ist die Frage nach seinen Quellen. Uber
die Abhangigkeit von anderen Handbuchern hat

(Euanthius . . . Constantinopoli diem obit , in 40 sich Ch. selber in der Praefatio an seinen Sohn

cuius locum ex Africa Cliaristus adducitur ; fur

Charistus haben Freh. u. a. Chrcstm) mit Usener
Eh. Mus. X.XIII 492 auf Ch. zu beziehen sei, ist

doch nur eine Conjectur, obschon die Worte, die

Ch. an seinen Sohn richtet (1, 11 : ut quod origi-

nalis patriae natura denegavit virtute animi ad-

feetasse videaris), die Usenersche Ansicht em-

pfehlen. Auch die Zeit des Ch. lasst sich nicht

sicher bestimmen. Vor dem 4. Jhdt. ist er auf

geaussert: artem grammaticam sollertia doe-

tissimorum. virorum politam et a me digestam

heisst es im Eingang, stwlia mea ex variis

artilms inrigata ebenda weiter unten. Er be-

nutzt seine Quellen in der Weise, dass er die

betreffenden Absehnitte aus mehreren Autoren
einfach nebeneinander stellt, zum Teil mit Nen-
nung der Namen seiner Gewahrsmanner. Aus
Palaemon hat er nach ausdriicklicher Angabe 225,

keinen Fall anzusetzen; wenn Usener recht hat, 50 5—229, 2 (de coniunctione) ; 231, 1—236, 15 (de

ist seine Blute um die Mitte dieses Jahrhunderts

bezeugt. Die Envahnung des vir perfectissimus

Mareius Sahitaris (229, 19) lasst mehr als eine

Deutung zu.

Die ars grammatica des Ch. (diesen Titel

gab Keil mit Benutzung der Dedication : artem
grammaticam sollertia doctissimorum virorum
politam et a me digestam in libris quinque)

besteht aus fiinf Biichern , von denen der An-

praepositione); 238, 23—25 (de interieetione);

aus Cominian 147, 18—148, 13 (de ablativo);

175, 29—178, 35 (de coniugationibus) ; 180, 11—
181, 15 (de participio et de adverbio) ; 224, 24

—

225, 4 (de coniunetione) ; 230, 4—32 (de prae-

positione); 238, 19—22 (de internettone); 265.

2—22 (<& barbarismo); 266, 15—267, 22 (de

soloedsmo); aus Iulius Romanus 116, 29—147,
16 (de analogia); 190, 8—224, 22 (de adverbio);

fang des ersten (die Absehnitte de grammatica, 60 229, 3—230, 2 (de coniunctione) ; 236, 16—238,

de voce und der Eingang des Abschnittes de lit-

teris; vgl. den Index), ein Teil des vierten (de

lectione et partibus eius IV nach dem Index

;

ferner de continuatiotie, de separatione, de mora,
de distinctions, de subdistiiietione , de rhythmo,
de metri versifieatione , de basi, de pedibus, de

versibus ; aus den metrischen Abschnitten sind die

beiden Stucke de Saturnio und de rhythmo et

16 (de praepositione) ; 239, 1—242, 12 (de inter-

ieetione). Neben diesen directen Zeugnissen kom-

men noch die Beziehungen in Betracht, durch

die Ch. mit Diomedes und Donatus einerseits,

mit Dositheus und dem Anonymus Bobiensis

andrerseits verkniipft ist (vgl. B o e 1 1 e De artium

scriptoribus lat. 8. Jeep a. a. O. 2ff.). Erschwert

wird die Quellenforschung durch die Thatsache,
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dass nicht nur die genannten Schriftsteller, ' son-

dern auch ihre Gewahrsmanner oft eng mit einan-

der verbunden sind, so dass verwandter Inhalt

nicht immer den Schluss auf Verwandtschaft der

Quellen rechtfertigt.

Uber den Anteil des Palaemon handelt am
ausfuhrlichsten C. Marschall (De Q. Remmii
Palaemonis libris grammaticis, 1887) ; in dem Be-
streben, moglichst viel Eigentum des Palaemon
zusammenzubringen , lasst er sich zu unsicherenlO
Vermutungen hinreissen. Es scheint unmoglich,

im einzelnen nachzuweisen, wie weit die Kapitel I

—XIV des ersten Buches auf Palaemon zuruckzu-

fiihren sind; sicherlich ist Palaemon nicht die

directe Quelle (vgl. Jeep a. a. O. 2ff.). Eine
Crux bilden die Kapitel XV und XVII. Letzteres

gehort nach der Uberschrift dem Iulius Romanus;
aber auch im XV. Kapitel wird Romanus citiert

(51, 5. 53, 12. 61, 5); ausserdem stimmen viele

Angaben auffallend zusammen. Wie die so ent- 20
standene Schwierigkeit zu lOsen sei, ist vielfach

untersucht worden (Christ Philol. XVIII 122.

v. Morawski Herm. XI 342. Neumann De
Plin. dub. serm. libris Charisii et Prise, fontibus

14ff. Marschall 43ff. Beck Philol. 1889,255.
Boelte Jahrb. f. Philol. 1888, 40 Iff. Froehde
De C. Iulio Bomano Charisii auctore 569ff.), in-

des ohne durchschlagenden Erfolg, hauptsachlich

deshalb , weil eben mehrere Moglichkeiten vor-

liegen. Die Quellen des zweiten Buches sind 30
teils fiberliefert (Palaemon, Iulius Romanus, Co-

minian), teils "vermutungsweise bestinnnt (Comi-
nian, Palaemon; Marschall weiss auch hier zu

viel) . Buch 3 leitet Schottmiiller De Plin. libr.

gi'amm. 10 aus Palaemon ab , indirect wohl mit
Eecht; direct mOchte icn es aus der gemeinsamen
Quelle ableiten, auf die obenhingedeutetwurde (vgl.

Jeep 20). Das vierte Buch stammt zum Teil nach
ausdriicklicher Angabe aus Cominian; die folgenden

rhetorischen Absehnitte, die sich mit Scaurus be- 40
riihren, hat Ch. nach der Ansicht Kummrows
(Symb. ad gramm. latin. 37) und anderer ebenfalls aus

Cominian ; hingegen diirften die metrischen Stiicke

aus Iulius Eomauus geflossen sein (vgl. Schott-
miiller 15. Froehde a. a. O. 587). Den Anfang
des 5. Buches fiihrt man aufPalaemon zuriick (Mar-
schall 75). Uber die wichtige Frage nach der Be-

ziehung zwischen Ch. und Diomedes vgl. Jeeps
DarlegungenEh,Mus,Ll401ff.undArt.Diomedes.

Uberliefert ist Ch. durch den Codex Neapo- 50
litanus IV A 8 saec. VII/VIII ; vgl. Kei 1 GL VII

p. Vllff. ; daraus stammt die Editio princeps des

Jahres 1532, deren Lesungen fur einige weniger
gut gehaltene Partien heute noch in Frage kom-
men. Das Fragmentum Parisinum (cod. 7560) hat

keinen erheblichen Wert. Uber die Excerpte aus

Ch. (Paris. 7530. Bern. 123. Vatic, reg. Christ.

1442. Leid. Voss. 8, 37 u. a.) vgl. KeilXIXff.
Hagen Anecd. Helv. CLVff. Uber das am Schlusse

des ersten Bandes der GL von Keil als Ex- 60
eerpla ex Charisio edierte Lehrbuch vgl. unter

Anonymus Bobiensis; uber die im ersten Bande
nicht edierten Stucke des cod. Neapol. vgl. Keil
GL IV 573ff. Corp. gloss, lat. II 537ff. Goetz
Ind. Jen. a. 1888/89, 4ff. ; Corp. gloss, lat. V 660ff.

Hauptausgabe von Keil (GL I) 1857 (und dazu
Christ Philol. XVIII 112ff.j. [Goetz.]

Xagiozrjgia iXev&egiag , ein Dankfest, das
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nach Plut. de glor. Athen. 7 in Athen zur Er-
innerung an die Befreiung der Stadt durch Thra-
sybul am 12. Boedromion gefeiert wurde. Da-
remberg-Saglio Diet. I 1099. Hermann
Gottesd. Alt. a 56, 4. • [Stengel.]

Charltaios (aueh Karithaios), attischer Topfer
aus der Mitte des 6. Jhdts. Wir besitzen von ihm
zwei schwarzfigurige Gefiisse, beide nur mit htoh-
aev signiert: eine Mher bei dem Kunsthandle.r
Depoletti befindliche, jetzt verschollene Hydria,
die auf dem Bauch einen Zug berittener Amazonen,
auf der Schulter einen knieenden Hopliten zwischen
zwei Eeitern und am Hals ein von zwei Lowen
angefallenes Eeh zeigt, und eine Schale nach Art
der Kleinmeister mit einer Darstellung von He-
rakles Lowenkampf. Die Zeichnung ist lax und
deutet auf die spatere Zeit des sf. Stils. Ab-
geb. Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. VI 2. 3; vgl.

Klein Grieeh. Vasen mit Meistersign. 51.

[C. Robert.}

Charites, Charis (XaQaeg, Xdotg, lat. Qra-
tiae, auch lautlich ubereinstimmend).

v

I. Etymologie. 1) Der Name der Ch. ist

identisch mit dem Appellativum za.Qig (Stamm
zag), welches bedeutet: .wasFreude schafft, woran
man sich freut', d. h. Gaben jeglicher Art, auch
Huld, Dank, Anmut, Schonheit. Gleichbedeutend
ist die Ableitung von xaQ&i Sophokles kv kltysia

und . Apollod. frg. 3 bei Erotian , lex. Hippocr.

Cornut. theol. 15. Die Ch. sind also die guten
,Hulden'. Demgegentiber sind abzuweisen 2) die

Ableitung von skr. har — spriihen, leucnten

(W. Sonne Kuhns Ztschr. X 96f.), wenigstens in-

sofern, als der Zusammenhang nicht ein directer

ist, sondern durch das Mittelglied ^a/pco geht, und
3) die Gleichstellung mit den vedischen Sonnen-

rossen haritas. Zwar gehen beide Namen auf

den gleichen Stamm zuriick (vgl. 2), aber die zwei

Begriffe sind auf ganz verschiedenem Boden selb-

standig erwachsen. In ihrem Wesen haben die

Ch. keine Verwandtschaft mit Sonnenrossen. Max
Miiller Essays, deutsche Ubersetzg. II 119 u. 8.

Curtius Et.* 120. 198. L. v. Schroder Kuhns
Ztschr.XXIX 1888, 222. Usener Gotternamen 131f.

II. Genealogie. 1) a. Als alteste Gestalt ist

hier wohl die Okeanostochter Eurynome zu fassen,

der als Gatte, ob schon urspriinglich ist fraglich,

der oberste der Getter, Zeus, beigesellt ist. Hesiod.

theog. 907f. Onomakritos frg. 3K. (Paus. IX 35, 5),

Chrysippos bei Sen. de benef. I 3, 9. B ergk Anth.
lyr.'fr. adesp. 85. Schol. Od. VIII 364. Hyg.
fab. praef. p. 12 Schmidt. Orig. c. Cels. I 340*D.

Einfach Tochter des Zeus heissen die Ch. Sappho
frg. 65 B. Anakreon frg. 69 B. Pind. 01. XIV 12.

Paus. V 11. 7. Cornut. theol. 9. Diod. V 72, 5.

Statt Eurynome nennt Cornut. theol. 15 auch
Eurydome, Eurymedusa, Euanthe. b. Als Gattin

des Zeus wurde auch Hera Mutter der Ch. ge-

nannt, Cornut. theol. 15. Schol. Od. VIII 364.

Norm. Dion. XXXI 186; nt^vi? der Ch. Koluth.

rapt. Hel. 88. Als Mutter der Ch. von Zeus
erscheinen ferner c. Eunomia, Orph. h. 59, 2.

d. Hermione, die Tochter des Okeanos, Lobeck
Aglaoph. 399, Harmonia (cod. Rarmione), Lact.

Stat. Theb. II286. Burmann Anth. lat. I 54
(Ilemonia).

2) Als TOchter des Uranos scheinen die Ch.
bezeichnet zu sein Anth. Pal. XV 25, 14.
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3) Der wesensverwandte Dionysos ist Yater

der Ch. entweder a) von Aphrodite, Serv. Aen. I

720. Diod. V 72. 5 (Zeus u. a.) oder b) von Ko-

ronis, Nonn. Dion. XLVIII 555f. XV 91.

4) Diejenige Eigenschaft der Ch., welche durch

den Namen der einen von ihnen, Aglaia, ausge-

driickt ist, flndet sich auch durch das Elternpaar

Helios-Aigle dargestellt , Antimachos frg. 100 K.

(Pans. IX 35, 5). Cornut. a. 0. Hesych. s. Aiylrjs.

5) Firr eine Auffassung der Ch. als Toehter

des Eteokles scheint zu sprechen die Erzahlung
Westermann App. narr. 77, vgl. Theokr. XVI
104 und Schol. ('Ers6x).stot X).

6) a. Die Ch. TOchter der Lethe, Schol. II. XIV
276. Eustath. II. 982, 45. h. Cic. de nat. deor.

Ill 44 nennt Gratia eine Toehter des Erehos und
der Nacht; ebenso Hyg. fab. praef. die Euphro-
syne. c. Sehr zweifelhaft ist, ob xvnter den drei

Tochtern des Hermes und der Hekate die Ch. zu

verstehen sind, Tzetz. Lyk. 680. Petersen Arch.-

epigr. Mitt. V 1881, 44.

7) a. Charis ist Gattin des Hephaistos, II. XVIII
382, spater auf Aglaia, Hesiod. theog. 945. Eustath.

II. 1148, 57, oder Thalia gedeutet, Schol. II. XVIII
382. Eustath. a. 0. v. Wilamowitz Gott. Nachr.

1895, 237f. b. Aglaia ist die Gattin des Amy-
thaon , der in Thessalien und im raessenischen

Pylos localisiert ist, Diod. IV 68. Ihr Sohn Me-
lampus griindete nach der Reinigung der Proi-

tiden den Ch. ein Heiligtum auf dera Berge Akron
in der Argolis, Soph. Iphig. frg. 288 N. Amy-
thaon ist nacli Maass Gott. Gel. Anz. 1890, 354
eine Hypostase des Hades, c. In Mantineia gait

Aglaia als Toehter des Mantineus, Gattin des

Abas und Mutter der Zwillinge Akrisios und Proi-

tos, Apollod. II 24 W. Schol. Eur. Or. 965. Tzetz.

Lyk. 1074. Maass a. 0. 353. d. Aglaia ist

Gattin des Charopos (= Charon) von Syrne und
Mutter des Nireus, des schOnsten Mannes vor

Ilion , II. II 671. Arist. pepl. 17 B. e. Kleta,

Gattin des Eurotas, Mutter der Sparte, Schol.

Eur. Or. 626 (und der Tiasa'? Paus. Ill 18, 6).

Eurotas heisst auch Sohn des Lelex und der

Nymphe Kleochareia, deren Name wieder an die

Ch. erinnert, Apollod. Ill 116 W.
III. ZahlderCh. 1) Ist die Identificie-

rung von II 7,b und d mit der Charis Aglaia

richtig, so gab es urspriinglich nur eine Charis,

denn neben der. Hadesgattin sind andere gleieh-

artige Wesen nicht denkbar. Eine ahnliche Stel-

lung nimmt Charis neben dem chthonischen Gotte
Hephaistos ein. Wenn am Bathron des Zeus-

thrones in Olympia eine Charis erscheint (Paus.

V 11, 8), ebenso im Gemalde des Apelles im
Odeion zu Smyrna (Paus. IX 35, 6), so ist es un-

sicher, ob damit nur eine Eepraesentantin der

Gattnng oder wirklich die urspriingliche eine
Charis gemeint ist. . 2) Nach demselben Vorgange,
den wir an Eros und Nike wahrnehmen, entstand

schon friihe eine Mehrzahl von Ch. (so bei Homer),
wobei die Bedeutung der einzelnen Charis und
in der Folge auch das Ansehen der ganzen Gat-

tung sich mindern musste. 3) Unter dem Ein-

flusse des Kultus fand dann eine Reduction auf
eine bestimmte Zahl statt: a) Die Dreizahl, in

Orchomenos von Eteokles festgesetzt, Paus. IX
35, 1, nach der Tradition also nicht urspriinglich.

Die Dreizahl findet sich auch von jeher (trotz

Usener GOtternamen 131) in Athen , und iiber-

haupt an weitaus den meisten Kultorten. b) Die
Zweizahl in Lakonien und in der Argolis.

IV. Nam en der Ch. 1) Einzelnamen der

Ch. entstanden an verschiedenen Orten unabhangig
von einaDder, und zwar verhaltnismiissig spat, in

Orchomenos erst ,nach Eteokles', Paus. IX 35, 1.

Wenn die an der Quelle Akidusa bei Eleon ver-

ehrten ,drei Jungfrauen' wirklich den Ch. gleichzu-

lOsetzen sind, so waren dort also Einzelnamen iiber-

haupt unbekannt geblieben, Plut. qu. gr. 41. K. 0.

Miiller Orchom.2 173. 2) Agaue (Charis?), auf
der Meidiasvase, Pyl Arch. Ztg. XII 1854, 299f.

Loewy Eranos Vindob. 275. 3) Aglaia, wohl
der alteste Ch.-Name (s. o. II 7), kommt in seiner

Bedeutung dem Gattungsnamen nahe und be-

zeichnet gewissermassen die Ausserung, das Resul-

tat des Wesens des Charis (ojtAoran? Xaghcov bei

Hesiod, ,die jiingste, bliihendste der Ch.', ist ein

20 ehrendes Beiwort der Gattin des Hephaistos, und be-

deutet nicht einen Altersunterschied, vgl. 17). Der
Aglaia sind in Orchomenos beigesellt Euphrosyne
,die Wohlgesinnte, die Erfreuende' (wieder = Cha-
ris) und Thalia (von -daD.w) ,die Bluhende'. Diese

drei Namen wurden aber jedenfalls schon friihe*

wenn nicht von Anfang an, nicht im ursprung-

lichen Sinne, sondern als ,der festliche Glanz, die

feierliche Freude, die bliihende Lust des Mahles'

gefasst, wohl infolge des glanzenden Ch.-Festes.

30 Sie kommen uberhaupt nur in der Dichtung, nicht

im Kulte vor, Paus. IX 35, 1. Den Yersuch
Useners a. 0. 132, durch Ausscheidung der

Euphrosyne fur Orchomenos eine Zweizahl als

urspriinglich zu erweisen, ist nicht ausreichend

begriindet, Hesiod. theog. 907f. K. 0. Miiller
a. 0. 174. Pind. 01. XIV 14. Orph. h. 59, 3.

Apollod. I 13 W. Cornut. theol. 15. Plut. max.
c. princ. esse diss. 3. Sen. de benef. I 3, 6 (wo-

Aigle statt Aglaia, vgl. II 4). 4) Auxesia und
40 Damia (s. d.) nicht ausdriicklich Ch. genannt, aber

offenbar wesensgleich. Sie erscheinen in Aigina,

Epidauros, Troizen, Sparta (Auxesia und Da-
moia), Tarent. Auxesia ist ihrem Namen nach
eine Gottin des Wachstums; dem Namen Damia
liegt derselbe Gedanke zu Grunde, der sich in

der Kultverbindung Demos und Ch. (Athen) aus-

spricht, Robert Comment. Momms. 145. Peter in

Roschers Lex. I 943f. Auxesia und Damia heissen

in Epidauros auch 'A'Ceaiai $eai, Le Bas-Fou-
50 cart nr. 196b expl. p. 64 (Fouilles d'Epidaure

nr. 51). 'ACrjoia ist sonst ein Attribut der Kore
oder der Demeter, Usener Gfltternainen 129.

5) Auxo (= Auxesia), Thallo, Karpo: .Sprossen,

Waehsen, Frucht' sind die athenischen Ch., Paus.

IX 35, 2. Robert a. 0. Bei Hyg. fab. 183 sind

es Namen von Horen. Statt der Karpo nennt der

atttische Ephebeneid, Poll. VIII 106, Hegemone,
und zwar nicht Artemis Hegemone (Robert a. 0.),

sondern Aphrodite Hegemone, Lol ling 'A&tj»ot

60lH1891,596f. 6)Chryseis, Meidiasvase, s. 2. 7)Da-

mia, s. 4. 8) Eukleia, Heydemann Vas.-Kat. Ne-

apel S A. 316, vgl. CIG 8364. 9) Eunomia, Heyde-
mann a. 0. (bei Hyg. fab. 183 neben Auxo u. s. w.

als Hore genannt), vgl. II 1 c. Eukleia und Eu-
nomia wurden in Athen verehrt, und sind viel-

leicht dort zu den Ch. gezogen worden, CIA III 277.

Paus. I 14, 5. v. Wilamowitz Aus Kydathen
151. 10) Euphrosyne, s. 3. Mannhardt Anh
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Wald- und Feldkulte 245f. Suid. s."OfirjeoS . Mit
Kale und Pasithea tritt sie an der Hochzeit des

Peleus und der Thetis in einen Schonheitswett-

kampf mit Aphrodite. Teiresias erkennt der Kale
den Preis zu, Sostratos bei Eustath. Od. 1665,
48f. Wagner Herm. XXVII 1892, 132f. 11) Har-
monia, Nonn.Dion. XIII 339f. Heydemann a. 0.,

vgl. Horn. h. in Ap. Pyth. (II)"l6f. Harmonia
Mutter der Ch. s. II 1 d. Harmonia ist wohl nicht

als die thebanische Heroine , sondern als blosse

Personification aufzufassen. 12) Hegemone, s. 5.

13) Kale, s. 10. Der Name ist aus II. XVIII
382 abgeleitet. Sie gait deshal'b als Gattin des

Hephaistos, Eustath. a. 0. 14) Karpo, s. 3.

15) Klenna und Phene, oder Kleta und Phaenna
sind die Namen der zwei lakonischen Ch., Alkman
frg. 105. Polem. frg. 89, FHG III 142. Paus.

IX 35, 1. Ill 18, 6. Ath. IV 139B. 16) Kleta,

s. 15. 17) Pasithea (s. 10), von Hera dem Hypnos
als Gattin zugesagt, II. XIV 267f. {fila xmv osi).o-

jegdcov Xaghwr, vgl. 3). Eustath. H. 984, 30 u. 0.

Nonn. Dion. 0. Stat. Theb. II 286. 18) Peitho,

von Hermesianax den Ch. zugezah.lt, Paus. IX
35, 5. Schol. Aristoph. Nub. 773. Proklos zu Hesiod.
op. 73. Suid. s. XaQtxag. Preller-Robert
Griech. Mythol.* I 509; vgl. Orph. h. IX 13.

19 und 20) Phaenna, Phene, s. 15. 21) Thalia,

s. 3 und II 7 a. 22) Thallo, s. 5.

V. Kulte und ortliches Vorkommen.
1) Nach Thessalien weisen nur wenige Spuren:

a) der Name der Koronis (II 3 b), die auch Aigle
heisst, Rosclrer Lex. d. Myth. II 1388f., vgl. o.

IV 3. II 4. b) Amythaon (II 7 b). c) Die Er-

zahlung vom Reigen der Ch. bei der Hochzeit des

Peleus und der Thetis, Quint. Sm. IV 140 und
von Wettstreite daselbst (IV 10).

2) Boiotien. a) Orchomenos. Hochberiihm-
tes und uraltes Heiligtum an der Stelle des heu-
tigen Klosters ,zur Grablegung Mariae'. Eteokles
war es nach der Sage, der ihnen zuerst opferte

und einen Kult einrichtete ; ihm fielen die drei

schwarzen Steine vom Himmel, unter deren Bild
fortan die Ch. verehrt wurden, Kunstvolle Kult-
bilder aus Marmor wurden erst spat aufgestellt,

Hesiod. frg. 63 K. = Schol. Pind. 01. XIV 1. Paus.
1X35, 1. 38, 1. Im Tempel der Ch. brachten die

Umwohner Opfer von Feldfruchten dar, ebendort-

hin lieferten die unterworfenen Thebaier den Tribut
ab, Ephoros in Schol. II. IX 381. K. 0. Miiller
a. 0. 178. Im Tempel selbst wurde spater Hera
mit den Ch. zusammen verehrt (Schliemann
Orchom. 52), in der Nahe befand sich ein Tempel
des Dionysos (Paus. IX 38, 1) und die der Aphro-
dite heilige Quelle Akidalia, in der sich die Ch.
badeten, Serv. Aen. I 720. Die Charisien oder

Charitesien waren eine Mysterienfeier, Aber deren

Inhalt wir nicht unterrichtet sind. Da aber auch
in Athen Ch.-Mysterien gefeiert werden und in

dem nahen Eleusis die Hulden in den dortigen

Gotterkreis eingefuhrt sind, so strmmte die orcho-

menische Lehre wohl mit der eleusinischen iiberein

in der Verheissung eines seligen Lebens nach
dem Tode. Die aussern Yeranstaltungen sind uns
bekannt: Agone aller Art sind in den Inschriften

Mufig erwahnt, z. B. IGS I 3195-97. CIA III

115. Das Hauptfest fand nachtlicherweile statt

und wurde mit Reigen und Sang gefeiert, wobei
ein Kuchen aus Honig und Weizenmehl als Preis

gesetzt war und besonders zubereitete Speisen,

worunter ein ,Ch.-Auge' benanntes Backwerk, an
die Festfeiernden verteilt wurden, Eustath. Od.

1843, 25f. v. Wilamowitz a. 0. 131. Die boio- •

tische Eidgenossenschaft: Theben (e), Orchomenos,!.

Koroneia (b), Anthedon, Thespiai (c), Tanagra (f ),
v

Oropos, Plataiai (d) weihte den Ch. nach Weisung
des Apollon einen Dreifuss, IGS I 3207. Das
schOnste Denkmal der orchomenischen Ch. ist das

10 herrliche Loblied Pindars (01. XIV) auf die ,sanges-

reichen Koniginnen von Orchomenos, die Schutz-

gOttinnen der uralten Minyer.' Vgl. Pind. Pyth.

XII 26. Theokr. XVI 104f. Strab. IX 414. Anth.
Pal. IX 634. Nonn. Dion, XIII 95. XVI 131.

XXXI 204f. XXXIV 37f. XLI 149. 227f. XLII
464f. b) Koroneia. Bilder der Ch. im Tempel
der itonischen Athena, Paus. IX 34, 1. c) Thes-

piai ('?), Heiligtum auf dem Helikon, mit Himeros
und den Musen (und Eros ?), Schol. Hesiod. theog.

20 64. d) Plataiai. Die Ch. baden in der Quelle

Argaphia (— Gargaphia), Meineke Anal. Alex.

282. Alkiphron III 1. Dem Amphion aus dem
nahen Hysiai verfertigen sie eine Mitra, ol t<3v

djio&hwv noitjzal nach Philostr. imag. I 10.

e) Theben. Musen und Ch. singen bei der Hoch-
zeit des Kadmos und der Harmonia das Lied:

,Was schon ist, ist lieb , . .', Theognis 15f. Auf
Verehrung der Ch. in Theben weisen auch die

zahlreichen Erwahnungen durch Pindar. Sehr

30 zweifelhaft bleibt die Beziehung des Reliefs Hel-
big Sammlgn. Roms II 741. f) Eleon im Ge-
biete von Tanagra: ,Drei Jungfrauen', Tfichter des

Skamandros und der Akidusa, an der Quelle Aki-

dusa verehrt, Plut. qu. gr. 41 ; vgl. IV 1.

3) Phokis. a) Delphoi. Ch. auf der Hand
des Apollonkultbildes, Schol. Pind. 01 XIV 10;

vgl. Nem. VI 42 ; frg. 90 Bergk. Reigen mit Ar-

temis, Horn. h. in Dian. (XXVII) 14f. Zweifel-

haft ist die Beziehung des Reliefs Helbig a. 0.

40 II 773. b) Elateia. Ch. als Schwurzeugen in der

Freilassungsurkunde Bull. hell. XI 1887, 341.

4) Euboia. Inschrift aus dem Dorfe Politika,

2. Jhdt. n. Chr., 'E<pi)p. dM . 1892, 174f. {Xdgtg).

5) Attika. a) Athen. a) Das Heiligtum auf

der Akropolis, bei oder in den Propylaeen, wahr-
scheinlich ursprflnglich auf der Stelle des Siid-

fliigels und dann bei der Ausfuhrung des peri-

kleischen Banes vor die Propylaeen verwiesen.

Die Ch. standen in Kultverbindung mit Artemis

50 (- Hekate) Epipyrgidia und Hermes Propylaios.

Es wurden ihnen wie in Orchomenos Mysterien
gefeiert, Paus. I 22, 8. IX 35, 2f. CIA III 268,

vgl. Pind. Pyth. II 19. Orph. h. 59, 7. CIA HI
1317. Oft erwahnt ist das Ch.-Relief des Sokrates

(s. u.), Paus. a. 0. Diog. Laert. II 19. Suid. Plin.

XXXVI 32. Schol. Aristoph. nub. 773, dessen Dar-
stellung auf Silbermunzen von Athen wiederholt

ist, Brit. Mus. Cat. Attica p. 55 nr. 409f. Im-
hoof-Blumer und Percy Gardner Numism.

60 Comm. on Paus. 155 nr. 17. Vielleicht waren die

Ch. auch am Erechtheion dargestellt, Petersen
Arch.-epigr. Mitt. V 1881, 52. CIA HI 224.

/?) Heiligtum des Demos und der Ch. auf dem
Markte, nOrdlich vom Hephaistostempel (sog. The-

- seion), Joseph, ant. Iud. XIV 153. CIA II 347.

467. 1665. m"661. 265 (Priester des Demos, der

Ch. und der Roma). IV 2, 385 c. 432 b—d. Ho-
molle Bull. hell. XV 1891, 344f. Athen. Mitt.
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XVI 1891, 252. 362. Unmittelbar daneben lag
ein Altar fur Aphrodite rjyufiovtj xov Sijfiov mid
die Ch., Lolling a. 0. CIA IV 2, 1161b. Ein
Relief mit Demos (als Jiingling dargestellt) und
den drei Ch. im Typus des Sokrates erwahnt
v. Sybel Katalog 849. Furtwangler Athen.
Mitt. Ill 1878, 192. 7) In der Akademie wurden
die BildeT der Ch. von Speusippos aufgestellt,

Diog. Laert, IV 1 init. S) Die Ch. erscheinen

36. Vgl. den Kameo bei Kohler Ges. Schriften
V Taf. 3.

12) Unteritalien und Sicilien. a) Ta-
rent. Pest Dameia, wahrscheinlich zu Ehren der
Damia, Hesych. b) Akragas(?), Pind. Pyth. VI 1,
vgl. Stesichoros frg. 37 B. = Schol. Ar. Pax 798.

13) Die Ins ein. a) Aigina. Damia und
Auxesia, Herod. V 83, vielleicht in den Akro-
terienflgaren des Tempels zu erkennen, Petersen

im Eide der attischen Epheben, Poll. VIII 106; 10 a. 0. 62. Mehrfache Anrufungen der'ch. in Lie-
sie haben teil amGamelienopfer ebenderselben>
Etym. M. s. ya/MjXta, sie werden angerufen in
dem Gebete Aristoph. Thesm. 296f. Der Schwur
vt) xhs X&Qttas wird zuerst von Sokrates erwahnt,
Plat. Theaet. 152 C Aristoph. nub. 773 und Schol.

;

vgl. Eur. Cycl. 583. Kail, epigr. 32, 2. Plut. qu.
conv. VII 1. s) Vielleicht steht das attische Ge-
schlecht der Charidai in Beziehung zu den Ch.,
TCpffer Att. Gen. 307. b) Van am Hymettos.

dem auf aiginetische Sieger, z. B. Pind. Isthm.
V 62f.; Nem. V 53f. Aiginetisches Adelsgeschlecht
Chariadai, Topffer a. 0. 307. b) Delos. Weih-
geschenk an die Ch., Dittenberger Syll. 367.
Ch. auf der Hand des alten Apollonkultbildes von
Angelion und Tektaios, Plut. de mus. 14. Paus.
IX 35, 3. K. 0. M filler Dorier I 353, dargestellt
auf Miinzen von Athen, Brit. Mus. Cat. Attica 72f.,

vgl. Macrob. sat. I 17, 13. Curtius Ges. Abh. I
Weihinschnft im Nymphenheiligtum daselbst, CIA 20 381. c) Kreta. Ein Kult lasst sich aus Apollod. Ill
t ao« ,uw.„,- m ^„«... ^ ^ „..

210W.'(13h)erschliessen,vgl. 9 a. Terracotte im
Museum von Hierapytna, Mon. ant. d. Lincei VI
1896, 193. d) Lemnosf?) s. II 7 a. e) Lesbos (?),
Alkaios frg. 62 B. Sappho frg. 60. 65 B, f) Melos (?).

Melisches Thongefass: Artemis und Apollon mit
zwei Gottinnen (Kleta und Phaenna?), Stud-
niczka Kyrene 35. 162. g) Naxos. Priester der
Ch. in einer Inschrift aus den Ruinen einer Kapelle
der heiligen Jungfrau, Bull. hell. I 1877, 88.

I 428. c) Lamptrai (?), Tepffer a. 0. d) Pel
raieus, Votivrelief, Furtw angler Athen. Mitt.
Ill 189. e) Eleusis. Opfervorschrift CIA I 5.

6) Megaris. Pagai. XaQizsg einem Decrete
vorgesetzt, wie sonst ?W u. a., IGS I 188.

7) Argolis. a) Troizen. Damia und Auxesia,
Paus. II 32, 2. b) Argos. Ch. und Dioskuren
auf dem Markte, Pind. Nem. X 38f. Miinze des
Septimius Severus, Imhoof-Blumer Monnaies
grecques 177. c) Heiligtum auf dem Berge Akron, 30 Miinze der Iulia Domna, Brit. Mus. Cat. Crete etc.
von Melampus, dem Sohne der Aglaia, nach der
Reinigung der Proitiden der Artemis und den Ch.
gewefht, Soph. Iph. frg. 288 N., s. II 7 b. d) Heraion
bei Mykenai. Bilder der Ch. im Pronaos des
Tempels; Ch. und Horen in der Brautkrone der
Hera des Polyklet, Paus. II 17, 3f. e) Epidauros.
Damia und Auxesia, Herod. V 82f. Weihinschrift
an Apollon Maleatas, Damia und Auxesia. LeBas-
Foucart a. 0. f) Alt-Hermione. Tempel der
Ch., Paus. II 34, 10.

8) Arkadien. a) Mantineia, s. II 7 c. b) Te-
gea, Weihinschrift, Rohl IGA 94. c) Megalo-
polis. Am Wege nach Messenien ein Heiligtum
der schwarzen und der weissen Eumeniden, wo
auch den Ch. geopfert wird, Paus. VIII 34, 2f.

9) Lakonien. a) Sparta. Tempel der Diosku-
ren und der Ch., Paus. Ill 14, 6. Musen und Ch.
in Sparta, Pind. frg. 199 Bergk. Weihinschrift an
Zeus Taletitas, Damoia und Auxesia, Le Bas

112. Auf Naxos weben die Ch. dem Dionysos
ein Gewand, Apoll. Ehod. IV 423f. h) Pares.
Kult der Ch., auf Minos zuruckgefiihrt, Apollod.
Ill 210 W. Priester CIG 2325. Ch. auf einer
Miinze der jiingeren Faustina, Svoronos Numis-
matique de la Crete 207. Ch., Nymphen und Pan
sind auf dem parischen Relief des Adamas zu er-

kennen
, Michaelis Arch. Ztg. XXV 1867, 5.

i) Rhodos (?), Pind. 01. VII 93. Anth. Pal. XV 11.
40 Arch.-epigr. Mitt. VII 1883, 127f. k) Svme, II 7 d.

1) Tenedosf?), Pind. frg. 123 Bergk. m) Thasos.
Relief und Opfervorschrift. Michaelis a. 0.
Taf. 217. Rohl IGA 379. Brunn-Bruckmann
Denkm. d. griech. u. rom. Sculptur nr. 61. Jacobs
Thasiaca (Diss. Gott. 1893) 9.

14) Thrakien. a) Thrakischer Chersonnes (?).

Altar des Demos und tier Charis (oder derCh.?
Lolling a. 0.), erwahnt in der eingesehobenen
Urkunde Demosth. XVIII 92. b) Traianopolis.

Foucart 162 k p. 143. Usener a. 0. 130. Die 50 Miinze des Septimius Severus, Brit. Mus. Cat
gleiehe Verbindung vielleicht auf Kreta. b) Tempel
der Kleta und Phaenna am Flusse Tiasa (s. IV 15),
Paus. Ill 18, 9f. c) Amyklai, Weihgeschenk des
Bathykles von Magnesia; Ch. und Artemis Leuko-
phryene. Ch. und Horen als Tragerinnen des
Thrones, Paus. Ill 18, 9f.

10) Messenien. a) Pharai, Weihinschrift
Rohl IGA 74. b) Pylos. Amythaon II 7b.

11) Elis
;_

a) Olympia. Einer der zwolf an-

Tauric Chersonnese 177. c) Umgebung von Trnova,
spate Weihung an Charis, Arch.-epigr. Mitt'. XIV
1891, 154. d) Byzanz(?) ,Bad deT Ch.', Anth.
Pal. IX 609. 616. 623. 634. 638.

15) Kleinasien. a) Nikaia. Miinze des Volu-
sianus, Brit. Mus. Cat. Pontus etc. 174. b) Ky-
zikos. Bilder der Ch. im Athenatempel , Anth.
Pal. VI 342.

^
c) Pergamon. Ch. von der Hand

des Bupalos iv xoj'AtTd'/.ov da/.duqj\ gemalt von
geblich von Herakles geweihten Altare beim Pe- 60 Pvthagoras aus Paros beim sog. Pvthion Paus
lopion gehCrte Dionysos und den Ch., Herodor
frg. 29 (FHG II 36) = Schol. Pind. 01. V lo!
Paus. V 14, 10. Ch. und Horen fiber dem Haupte
ctes Zeusbildes und Charis am Bathron des Thrones,
Paus. V 11. 7f. b) Elis. Tempel auf der Agora
mit den Goldelfenbeinstatuen der Gottinnen, Paus.
VI 24, 6. Die elischen Frauen riefen den Dio-
nysos an mit den Ch. zu kommen, Plut. qu. gr.

IX 35, 6. d) SmjTna. Ch. von der Hand des
Bupalos im Tempel der Nemeseis fiber den Kult-
bildern; eine von Apelles gemalte Charis im
Odeion, Paus. a, 0. e) Erythrai. Ch. und Horen
von der Hand des Endoios im Pronaos des Athena-
tempels, Paus. VII 5, 9. f ) Magnesia a. M. Aus 9 c
ist auf einen Kult der Ch. und der Artemis Leuko-
phryene in Magnesia zu schliessen. g) Panamara
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bei Stratonikeia. Inschrift Bull. hell. XII 1888,

273. h) Ikonion (Isaurien). Miinze der Tranquil-

lina, Imhoof-Blumer Monnaies grecques 177.

16) Kypros und Phoinikien. a) Paphos (?).

Horn. h. in Ven. 59f. ; Od. VIII 364. b) Antio-

cheia. Miinze des Caracalla. Imhoof-Blumer
Griech. Miinzen 242 (766); vgl. Anth. Pal. IX 680.

c) Byblos (?) , XaQhwv 86/tog, Nonn. Dionys. Ill

109f. d) Berytos (Beroe), s'Sog XaQlxmv, Anth.
Pal. IX 426. 'Ogxpfievos Xclqitcov, Nonn. Dionys. 10
XLI 149. Die Ch. waren wohl in Verbindung
mit Aphrodite.

17) Lib yen. a) Kyrene. Ch.-Hugel, Kail,

frg. 266 Schn. = Schol. Pind. Pyth. V 31. b) Ch.-

Hugel im Lande der Makai, Herod. IV 175. Nonn.
Dionys. XIII 341. H. Barth Wanderungen 318.

18) Kom(?), ,Bad der Ch.', IGI 1034.

19) Allgemeines. Die Ch. wurden oft auf
Markten und an Wegen verehrt. Arist. Eth. Nik.

1133 a, s. Athen, Argos, Sparta, Olympia, Elis u. a, 20
Erwahnenswert ist, dass die Ch. mehrfach gleich-

sam als Thurhuterinnen erscheinen, so vor allem
auf der Akropolis von Athen, dann im Heraion
und in dem Athenatempel von Erythrai, vielleicht

auch von Koroneia.

20) trber die Kultformen ist einiges schon
V 2a und 5a bemerkt. Fur Athen, Naxos und
Paros sind Priester bezeugt, einmal (etwa in iiber-

tragener Bedeutung?) flndet sich auch eine Prieste-

rin erwahnt, Anth. Pal. VII 733 (Diotimos). My- 30
sterien wurden den Ch. in Orchomenos und Athen
gefeiert, an denjenigen von Eleusis hatten sie

wahrscheinlich teil; ein Geheimkult bestand auch
in Epidauros und auf Aigina. Wahrend diese

Feste einen freudigen Charakter trugen, durften

auf Paros weder Kranze noch FlOten verwendet
werden, weil, wie die Sage erzahlt, Minos, als er

den Ch. opferte, die Nachricht vom Tode seines

Sohnes Androgeos erhalten hatte. Ahnlich war
es auf Thasos. In Orchomenos wurden den Got- 40
tinnen Feldfriichte und, wie es scheint, Backwerk
dargebracht; auf Thasos waren Ziege und Ferkel
als Opfer verboten, wahrend in Eleusis die Ziege
vorgeschrieben war (sofern nicht in der Liicke

der Inschrift das gleiehe Verbot enthalten war).

Eaucherwerk wird Orph. h. 59 erwahnt.

VI. Verbindung mit andern Gottern.
1) Verschiedene Verbindungen. a) Epheben-
eid in Athen an Agraulos, Enyalios, Ares, Zeus,

Thallo, Auxo, Hegemone, Poll. Vm 106. b) Ga- 50
melienopfer der Epheben in Athen an Hera, Aphro-

dite und Ch., Etym. M. s. ya/ttjMa. c) Eid bei

den Thesmophoroi, Plutos, Kalligeneia, Kurotro-

phos. Hermes, Ch., Aristoph. Thesm. 296f. d) Lied
des Agathon: Chthoniai, Phoibos, Artemis, Leto,

Ch., Aristoph. Thesm. lOlf. e) Opfervorschrift aus

Eleusis: Hermes, Ch., Artemis, Telesidromos, Tri-

ptolemos, Iakchos, CIA I 5. f ) Weihinschrift aus

Tegea an Poseidon, Hermes, Herakles, Ch., Rohl
IGA 94. g) In einer Inschrift von Elateia werden 60
als Zeugen angerufen: Athena, Zeus, Hermes,
Apollon, Poseidon, Ch., Bull. hell. XI 1887, 341.

h) Inschrift von Panamara, Bull. hell. XII 1888,

273: Zeus, Moiren , Tyche, Ch., Musen, Mnemo-
syne, i) Ch. und Moiren fuhren Persephone mit
den Horen im Tanz ans Licht empor, Orph. h.

XLII. kj Ch., Peitho und Hermes sind nagedgot und
ov/uflojfioi der Aphrodite, Cornut. theol. 24. Plut.

coniug. praec. init. 1) Zeus, Ch. und Aphrodite an-

gerufen, Pind. frg. 90 Bergk. m) Sophia, Pothos,

Ch., Hesychia, Arist. Av, 1320f. n) Diallage der

Kypris und der Ch. IfvvtQotpos, Arist. Ach. 989.

o) Peitho, Ch., Horen, Nymphen im Traume ge-

sehen, bedeuten fur alle und in allem Gutes, Ar-

temid. II 37 fin. p) Liebende opfern Aphrodite,
Eros, Peitho, Ch., Arrian. cyn. 35, 2. q) Athena,
Leto, Ch., Aphrodite, Artemis, Hebe, Hera, Nonn.
Dionys. 1 468f. r) Horen, Leto, Aphrodite, Athena,
Ch., Artemis, Hebe, Nonn. Dionys. II 328f. s) Aphro-
dite, Dionysos, Peitho, Ch., Eros, Pan. Vase bei

Inghirami Vasi fltt. I 3 Taf. 255/6. Gerhard
Ant. Bildw. Taf. 59. 2) Aller Gotter Genos-
sinnen sind die Ch. , Horn. h. Ven. 95f. Die
Gotter halten nicht Tanz noch Mahl ohne die Ch.,

sie sind aller Dinge SchafFnerinnen im Himmel,
Pind. 01. XIV 8f. 3) Die Agrauliden (Tau-
schwestern) sind den Ch. wesensverwandt. Robert
Comment. Momms. 149 versucht die drei Glei-

chungen : Herse-Auxo, Pandrosos-Thallo, Agraulos-

Karpo. 4) Agraulos la. IV 12. 5) Aidos
ovveorios der Ch., Anth. Pal. II 341. 6) Aphro-
dite, la. b. k. 1. o—s. II 3a. IV 12. 17. V 2a.

16 a. d. 17 a (Xoqitcov ko<pos = nfjjiog 'A<pQoS{Trjs'!).

Die Ch. baden und salben die Aphrodite, Od. VIII
364. Horn. h. Ven. 591 Serv. Aen. I 720. Anth.
Pal. IX 623. 625. 629; sie weben ihr den Peplos,

II. V 338f. Kypr. frg. 3 K. Aphrodite nimmt an
ihren Gesangen und Tanzen teil, Od. XVIII 193f.

Horn. h. Ap. Pyth. 16f. Kypr. frg. 4K. Hor. carm.
I 4, 5. Die Ch. tanzen bei der Hochzeit des

Adonis und der Aphrodite, Nonn. Dionys. XLI 7,

und beweinen den toten Adonis, Bion I 91;
sie pflucken Blumen fur die Herrin, Nonn. Dionys.

XXXI 204f. XXXIII 4f., dieihreKflnigin(Koluth.

rapt. Hel. 16) oder Mutter oder Schwester (Diod.

V 72, 5) heisst und deren standige Umgebung
und Begleitung sie bilden, Paus. VI 24, 7. Schol.

Aristoph. Pax 41. Plut. amat. 15. Quint. Sm. V 72.

Nonn. Dionys. XLI 228. Hor. carm. IH 21, 21f.

Sen. de benef. I 3, 9. Pervig. Ven. 49f. 7) Apol-
lon Id. g. V 2a. 3a. 7e. 9c. 13b. 13f. Mit
den Ch. zusammen wurde Apollon in der Grotte
von Vari (V 5 b) und auf Thasos (V 13 m) ver-

ehrt, sein Tempel stand in der Nahe des ihrigen

in Sparta und Elis (V 9 a. 11 b). Sie fuhren

den Reigen zu Ehren des Gottes, der sie selbst

auch wohl anfuhrt, Horn. h. Ap. Pyth. 16f. Seine

Begleiterinnen sind sie schon auf der Fiancois-

vaae; seine Dienerinnen sind sie Nonn. Dionys.

XXXIV 38. 8) Ares la. 9) Artemis Id. e.

q. r. II 6 c. V3a. 5 a a. 7 c. 9 c. 13 f. 15 f.

Die enge Beziehung der Ch. zu Artemis hat die

Kunst in Athen in eigenartiger Weise zum Aus-
druck gebracht, Petersen a. 0. 26f. Der Ar-

temistempel stent in der Nahe desjenigen der Ch.

in Sparta, Paus. Ill 14, 6, und am Flusse Tiasa.

Polemon frg. 89 = Ath. IV 139 B. Artemis im
Reigen mit den Ch., Horn. h. Ap. Pyth. 16f.j

h. Dian. (XXVII) llf, Gebet an Selene (Miller
Melanges 452. Herm. IV 64) ; von ihnen begleitet

auf der Francoisvase, vgl. Anth. Pal. VI 273. 267.

s. Kurotrophos. 10) Asklepios und Ch. von
einem knieenden. Manne angebetet, Votivrelief,

Visconti Museo Pio Clementino IV 13. Ein
Ch.-Relief, wahrscheinlich dem Asklepios geweiht,

Furtwangler Athen. Mitt. Ill 1878, 190. 0.
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Jahn Entfiihrg. d. Europa 39. 11) Athena lg.

q. r. V 2 b. 5 a a. 15 b und e. 19, Auf eine

Gruppierung der Ch. mit Athena weist die Stelle

des Aristides (I p. 24 Dind.) Xdgixes d' avxijs

nsgl y/toag "aravrou, vgl. Petersen Arch.-epigr.

Mitt. "IV 1880, 168, 25 (Belief). V 1881, 63.

Strab. 141. 12) Charon (?) H 7d. 13) Chtho-
niai 1 d. 14) Demeter wahrscheinlich in Eleusis
mit den Ch. verehrt, s. Chthoniai, Kaltigeneia,

wander, Kypr. frg. 3 K. Hire Namen sind bis-

weilen mit denen der Ch. vertauscht, so auf der
Berliner Sosiasschale, Robert a. 0., und der Typus
von Hermes mit den Ch. ist in einem Relief von
Megalopolis fur Pan und die Horen verwendet,
Furtwangler a. 0. 201. 39) Hyaden, mit
den Ch. verglichen, Hesiod. astr. frg. 12 K., vgl.

Jahn a. 0. 41. A. W. Curtius Progr. d. K.
Wilhelmgymn. in Koln (1892) 9. 40) Hygieia,

Persephone und IV 4. Die Ch. besanftigen auf 10 SchwurgOttin der Inschrift V4. XclqItwv eao in
Geheiss des Zeus die Gottin, welche Unfruchtbar-
keit gesandt hat, Eur. Hel. 1337f. Zwei Schwestem
Priesterinnen der Demeter und der Ch., Anth. Pal.
VII 733 (Diotimos). 15) Demos IV 4. V5a/J. 14a.
v. Wilamowitz Aus Kydathen 201. 16) Dial-
lageln. 17) Dionysos II 3. V2a. 11a und b.

13g. In Orchomenos war der Dienst des Dio-
nysos mit dem der Ch. und Musen eng verbun-
den. Preuss Quaest. Boeot. 33. Eeisch De mus

dem Hymnos des Ariphron auf Hvgieia, Ath. XV
702. Kaibel Epigr. 1027. 41) Hypnos IV 17.

42) Iakchos le. Aristoph. Ean. 335. 43) Kalli-
geneia 1 c, wohl = Demeter. Hesych. 44) Kuro-
trophos lc, wohl = Artemis-Hekate. 45) Leto
Id. q. r. 46) Mnemosyne lh. 47) Moiren 1 h. i.

48) Musen 1 h. V 2c und e. 9a. Beigen in Del-
phoi, Horn. h. Ap. Pyth. 16f.; h. Dian. 15. In
Olympia stand ihr Altar neben dem der Ch.,

Gr. cert. 107. Der erste Trunk beim Mahle ge-20Paus. V 14, 10. Uberhaupt ist diese Zusammen
hOrte den Ch,, Horen und Dionysos (Panyassis
frg. 13 K. = Ath. II 36 D), mit Aphrodite bringen
Ch. und Dionysos den Wein, Hor. carm. Ill 21,

21. Vgl. Bgo/iia x&Qt-s, Arist. Nub. 311 und Schol.

Pind. 01. XIII 18. 18) Dioskuren V 7b. 9a.

19) Eileithyia, in Sparta Tempel neben dem
der Ch., Paus. Ill 14, 6. 20) E Irene, neben
Euphrosyne genannt in dem Liedchen Mann-
hardt a. 0. Herod, vit. Horn. = Suid. s."0/j.t]Qog.

stellung yon Musen und Ch. eine der allerhaufig-

sten , wurde aber schon frilh zur leeren Form,
Sappho frg. 60 B. Eur. Here. 674f. v. Wilamo-
witz z. d. St. Arist. Av. 781f. Plat. leg. HI 682 A
Simmias Theb. frg. 2 B. Theokr. XVI 107. Anth
Pal. VII 1. 22. 416—419. IX 513. Anth. Plan'
283. 49) Nemesis V15d. 50) Nymphen lo^
V 13 h. Nymphenheiligtum in Vari (V 5 b), Belief
von Thasos (V 13m), Altar in Olympia neben

21) Enyalios 1 a. 22) Erinyen, mit den Ch. 30 dem der Ch., Paus. V 14, 10. Nymphen und Ch,
angerufen in der Inschrift von EuboiaV 4. 23)Eros,
mit den Ch. zusammen in Elis dargestellt, Paus.
VI 24, 7. Gemeinschaftlicher Knit vielleicht in

Thespiai V 2 c. Sehr oft mit Aphrodite zusam-
men. 24) Eumeniden V 8c. 25) Eurynoine
II la. 26) Zum Unterschied von den Graien
sollen die Ch. oM.oxsgai genannt worden sein,

Eustath. II. 984, 23. II. XIV 267; vgl. IV 3. 17.

27) Hades II 7b. 28) Harmonia II Id. IV 11.

finden sich auch auf dem capitolinischen Belief
des Epitynchanus, Mus. Capit. IV 54. 0. Jahn
Arch. Beitr. Taf. IV 2, und der Typus des Ch-
Beliefs wurde in Athen auf die Nymphenreliefs
ubertragen, Furtwangler a. 0. 198. Eoscher
Lex. d. Myth. I 882, 51. 884, 42. Die Nymphen
flechten mit Aphrodite und den Ch. Kraiize auf
dem Ida, Kypr. frg. 4 K., und tanzen mit ihnen,
Hor. carm. I 4, 5f. IV 7, 5f. 51) Pan 1 s. V 13 h.

Nabe desjenigen der Ch. in Alt-Hermione und
Elis, Paus. II 34, 10. VI 24, 6. 32) Hephaistos
II 7 a. Ch. und Peitho schmiicken die von ihm
gebildete Pandora, Hesiod. op. 73f. Vielleicht

hing in Athen der Dienst der Ch. mit dem seinen
zusammen, Lolling a. 0. 33) Hera II lb.
IV 17. V 2 a. 7d. Die Ch. folgen der Herrin

vgl. Pind. frg. 123 Bergk. 53) Persephone 1 i;

vgl. Id. IV 4. 54)Plutoslc. Mannhardta.O.
55) Poseidon If. g. 56) Pothos lm. Ch. mit
Pothos im Olymp, Eur. Bakch. 410. 57) Priapos,
Hymnus auf Priapos, CIL XIV 3565 d. 58) B o in a.

Priester des Demos, der Ch. und der Eoma, CIA
III 265. 59) JSophia 1 m. 60) Telesidro-

und bewahren das Scepter, Koluth. rapt. Hel. 88f. 50mos le. 61) Thesmophoroi 1 c. 62) Tripto
173. K. 0. Miiller Orchom.2 173. 34) Hera
kles 1 f. 35) Hermes 1 c. e. f. g. k. II 6c. Hermes
ist der yye^a>r der Ch. Cornut. theol. 16 und er-

scheint als solcher auf Beliefs von Athen (Bull,

hell. XIII 1889 Taf. 14) und Thasos (V 13 m).
Mit ihnen vereint ist er in den Propylaeen von
Athen (V 5 a a), bei Megalopolis, sofefn das Aa-
nxvlov fivfjfia eine Darstellung des ithypallischen
Hermes war, Paus. VIII 34, 3. Belger Wochen

lemos le. 63)Tychelh. 64) Uranos II 2.

65) Zeus la. g. h. 1. 14. II 1. V 7e. 9a. 11a.
VII. Die Bedeutung der Ch. 1) Die Ch.

sind urspriinglich chthonische Gottheiten, Gottin -

nen der Unterwelt. Dies ergiebt sich mit aller

Sicherheit a) aus ihrer Function als Spenderinnen
des Erdsegens, uberbaupt des Gedeihens in jeder
Form; b) aus ihrer Verbindung mit Gottern der
Unterwelt: Chthoniai, Erinven-Eumeniden (deren

schrift f. kl. Ph. IX 1892, 387, und am Bathron 60 lichte Seite sie darstellen), Nemeseis; ferner Cha-
des Zeusbildes in Olympia, Paus. V 11,8. Hermes
yaoid<ortj; Horn. h. Merc. (XVIII) 12. Plut. qu.
gr. 55. Anth. Pal. VI 144. Sen. de benef. I 3, 7.

36) Hesychia lm. 37) Himeros V 2c. Mit
den Ch. bei der Geburt der Aphrodite, Quint. Sm.
V 71. 38) Horen 1 i. o. r. 17. V7d. 9c. 11a.
15 e. Im Reigen mit den Ch., Horn. h. Ap. Pyth.
16f. Sie weben mit den Ch. der Aphrodite Ge-

ron(?), Hades (?), Hephaistos. Fraglich ist, ob
das Elternpaar Erebos-Nys hieher zu Ziehen sei,

und die mir mfindlich geausserte Vermutung, dass
Eteokles gleich Klymenos-Hades sei und somit
ebenfalls in diesen Kreis gehOre, ist unsieher;
c) aus der Thatsache, dass ihnen M)-sterien ge-

feiert wurden ; d) aus dem Opfer der Honigkuchen
in Orchomenos (Stengel Griech. Kultusaltert.
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70) ; aus der Anrufung der Ch. im Fluche (Euboia)

•und der Verwendung ihres Bildes als Amulett,

Jahn a. 0. 35.

2) a. Als chthonische Gottheiten sind die Ch.

zunachst Geberinnen dessen, was der Erde selbst

entsprosst, die Schiitzerinnen der Pflanzenwelt,

die dem Menschen Freude und Nutzen schafft.

Darauf weisen die Namen Auxesia, Auxo, Karpo,
Thalia, Thallo und die Verbindung der Ch. mit
wesensahnlichen Gottheiten: Aphrodite, Apollon,

Artemis-Hekate, Athena, Demeter, Dionysos, Her-
mes, Horen, Hyaden, Nymphen, Pan, Persephone.
Das gleiche besagen uns die Attribute, mit wel-

chen die Ch. auf einer Eeihe alter Kunstwerke
dargestellt sind: Rose, Astragal (oder Frucht?)
und Myrtenzweig auf dem Kultbilde in Elis, Paus.
VI 24, 6; Blume, Frucht und Binde auf dem
Relief von Thasos; eine Frucht (oder ein Ei?) auf
einem Belief von der Akropolis , L e c h a t Bull,

hell. XIII 1889 Taf. 14; Blume oder Frucht und
Kranz: Terracotte aus Athen (5. Jhdt.), in Berlin,

Arch. Anz. 1895, 128; Zweige, Zweige mit Fruch-
ten, reifer Apfel: Sosiasschale in Berlin, Robert
Comment. Momms. 149. Pompeianische Wand-
gemalde zeigen uns in reich bewassertem Wald-
thal die Gruppe der nackten Ch. mit weissen

Btumen, Kranzen nnd Apfel, Helbig 856. 856 b.

857. Mau Rom. Mitt. IV 1889, 30. Auf die

elementare Bedeutung der Ch. weist auch die Ver-

wendung der Gruppe als Gewandschmuck auf einer

Gruppe von Statuen, Jahn a. 41f. Der schon
erwahnte Kameo" (V 11 b) zeigt den einhersturmen-
den Dionysosstier, der auf dem gesenkten Haupte
die Ch. tragt; daruber steht das Siebengestirn
der Pleiaden. Das deutet entweder auf den reichen
Segen zur Zeit der Ernte, da die Pleiaden auf-

gehen, oder auf den Untergang des Gestirns, den
Beginn der Aussaat und der befruchtenden Begen-
zeit. Beim Einbringen der Garben zieht mit Plu-

tos und Eirene Euphrosyne ins Haus des reich-

begiiterten Mannes (VI 20). Weit zahlreicher sind

aber die Beziehungender Ch. zum Friihling. Wie
ein Garten ist dann das Land zu schauen (Xagixwv
xaxos, xr\Kivf.iaxa, im Bilde, Pind. 01. IX 27. Ari-

stoph. Av. 1100). TiavTO. t.d/xjtet XaQtxcov eaQi, singt

Ariphron (VI 40) ; die Ch. lassen Rosen und Lilien

spriessen, Anakreont. 44 B. Anth. Pal. VII 219;
sie flechten Kranze auf dem quellreichen Ida,

Kypr. frg. 4 K., und im Garten der Chloris-Flora,

Ovid. fast. V 219f. Im Friihling soil man sie mit
festlichem Liede preisen, Stesich. frg. 37 B. = Ari-

stoph. Pax 797f. und Schol. Hor. carm. I 4, 5f. IV
7, 5f. Pervig. Ven. 50. Anrede an Physis-Natura

:

XaQtxcov jio/.vmvvfie jteidd). Orph. h. IX 13. Be-

sonders bezekhnend sind Ausdrucke wie Xaqixcov

fts?Jdijna, ddl.og, Ibykos frg. 5B. Anth. Pal. VI
292. Nonn. Dionys. XLI 250. Xaolxmv eovo?, Trag.

Gr. frg. adesp, 90 N. Xaohcov i?oe//,«a, Aristoph.

Eccl. 974. Xaoixav avdo;~ Anth. Pal. VII 600, ,der

Spross, die Blume der Ch.'. die kosende Anrede
an geliebte Menschen. b, Mit ihrer Thatigkeit

als Forderinnen der Pflanzenwelt hangt die mehr-
fach hervortretende Beziehung der Ch. zum Wasser
zusammen. Sie selbst heissen daXaaauu (Bergk
Anth. lyr. frg. adesp. 85). und ihre Mutter Eury-

noine ist eine Tochter der Okeanos. Am Wasser
liegt ihr Heiligtum in Lakonien (V 9 b) und in

Orchomenos (Kay-wiwv vdatoiv i.a%oToai, Pind. 01.

XIV 1). Sie baden in der Akidalia (Serv. Aen.
I 720; Aaidalius nodus. Mart. VI 13, 5) und in

der Gargaphia (V 2 d), sie geleiten die Aphrodite

zum Bade, Od. VIII 364. Horn. h. Ven. 61, und
,Bader der Ch.' gab es in Byzanz und Bom.

3) Die Beziehungen der Ch. zum menschlichen
Geschlecht sind die Folge der unter 2 a besproche-
nen Function, a) Nach dem Ephebeneide und
der Nachricht fiber die Gamelienopfer (VI 1 a. b)

10 erweisen sich die Ch. als Kurotrophoi und Kalli-

geneiai, auf Aigina sind Damia und Auxesia
direct GeburtsgOttinnen, Usener a. 0. 131. Sie

schmucken das Antlitz und alle Telle des KOrpers,

Diod. V 73, 3; durch sie vollenden die Men-
schen alles, von ihnen erhalten sie Klugheit, Adel
und glanzende Erscheinung, Pind. 01. XIV 5f.

IV 8f. I 31f. Eur. Hipp. 1142f. v. Wilamowitz
z. d. St. Den Alexibiadas lassen die Ch. auflodern

in Kraft, Xdpig noxioxd^ei evn).ia fioQtpdv und
20 ,der Ch. Wagen' sind es, die den Sieger zum Ziele

fiihren, Pind. Pyth. V 45; 01. VI 76. Simonides
frg. 148 B. Der Ch. und wackerer Vater teil-

haftig zu sein, ist das hechste Lob fur Junglinge,

Bergk Anth. lyr. carm. pop. 44. Von den Ch.
hat die Jungfrau Kyrene ihre SchOnheit, Hesiod.

frg. 144 K. , eine andere Heroine den lieblichen

Schimmer der Augen, Hesiod. frg. 135 K., und
mit den Ch. werden verglichen die Dienerinnen

der Nausikaa, Od. VI 18, das Haar des Euphor-
30 bos, II. XVII 51, Helena, Quint. Sm. VI 152,

Paris, Tzetz. Antehom. 125f.; vgl. ausserdem Nonn.
Dionys. IV 141. IGI 1858. 1915. 2307 (CIG 6259.

6299. 6755). Die Krino haben die Ch. am Busen
gehegt, Alk. frg. 62 B., vgl. Lykophr. 2 B. Ein
besonderes Lob fur edle Frauen ist die Be-

zeichnung ,die vierte der Ch,', zuerst von Kalli-

machos (epigr. 51) auf Berenike angewendet und
nachher hauflg, Anth. Pal. LX 515 (Krinagoras).

Anth. Plan. 283. Nonn. Dionys. V 202. XIII

40 340. XL1I222. 467. XXXIV 39. 162. CIG 4622.

Ins gemeine gezogen ist dieser Gedanke durch

das Belief Arch. Ztg. 1875, 65 (Aushangeschild

eines verrufenen Hauses). Sibylla als dritte zu

den zwei Ch., Dio Chrys. XXXVII 13. b) Als

Schutzgottheiten der Jugend, zunachst der mann-
lichen , sind die Ch. auch Schiitzerinnen des

Staates, des Demos. So finden wir sie in Athen,

vereint mit ApliTodite qytfiovij xov S^/.tov und mit
Demos selbst

;
gleichbedeutend ist der Name der

50 Damia; und Eteokles, der nur mit den Ch. zu-

sammen genannt wird, scheint nichts anderes zu

sein als ein Repraesentant, eine Art Demos, der

uralten Minyer, deren Beschutzerinnen die Ch.
sind, Pind. 01. XIV (vgl. dagegen 1 b). e) Wie-
der als Kurotrophoi und Kalligeneiai, dann speciell

nach ihrem Verhaltnis zu Hera nnd Aphrodite,

sind die Ch. Gottinnen der Liebe und des Ehe-
bundes, ovtvyiai Xdgtit; = trpoooi xov yduov und
yapirjlioi, Eur. Hipp. 1147 und Schol. Nichts ist

60 der Aphrodite eigen, was nicht auch den Ch., Schol.

Aristoph. Pax 41, Arrian. cyneg. 35,2. DenXaQireg
a<pgodialo)v ioonwv (Pind. frg. 128 Bergk) steht die

frevelhafte Verbindung von Mann und Weib, fivev

Xaociaiv, gegenuber (Ixion-Nephele, Pind. Pyth.

II 42f). Die Kiisse der Liebenden atmen die Ch.,

Nonn. Dionys. IV 156, und nach dem Beilager

mit Ariadne verlasst Dionysos die Insel Naxos

Xaolxojv nli\dovoa, Nonn. Dionys. XLVII 474.
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Die Ch. bei einem Hochzeitspaar auf dem Mannor-
kraterHelbigSammlgn. Boms 1577. EinePflanze,
Ch.-Auge genannt, wurde als Liebesmittel ge-

braucht, Plin n. h. XIII 142 (Iuba). d) Abgeleitet
aus den Vorstellungen 2 und 3 a, aber spat und
wenig bezeugt ist die Auffassung der Ch. als For-
derinnen der Gesundheit. So erklart Macrob. 1 17,
13 die Ch. auf der Hand des delischen Apollon.
Vgl. ihre Verbindung mit Asklepios und Hygieia.

23 ; coniug. praec. 28, so wird ¥on den loyoi Xa~
ghcor eines Redners gesprochen, IGS I 1886
(Thespiai). Am meisten aber gilt dies von der
Dichtkunst. Pindar fleht die Ch. an, er fordert

sie zum Liede auf und eilt mit ihnen zum Feste,
er bebaut ihren Garten, Pind. 01. IX 27; Pyth
IX If. 89; Nem. 1X54. X 1; Isthm. Ill 8. IV 19;
frg. 90 Bergk. Des Anakreon Lieder atnien die Ch.,
Simonid. frg. 184 B. = Anth. Pal. VII 25; vgl.

e) Ganz gewOhnlich dagegen und in ihren An- 10 IX 238 (Krinagoras). Des Aristophanes 'Seel&
fangen weit zuriickreichend (v. Wilamowitz zu
Eur. Here. 674f.) ist die Vorstellung von den
Ch. als Gottinnen des Dankes, der Gefalligkeit,

des Wohlthuns in alien Beziehungen. Dahin ge-
h6ren denn auch die zahlreichen allegorischen
Deutungen der Gruppe der nackten Ch., Arist.

Eth. Nik. 1133 a. Diod. V 73, 3. Eustath. II.

984, 23. Schol. II. XIV 267. Cornut. theol.

9. 15. Sen. de benef. I 3 , 3f. Strab. IX 414.

wahlten sieh die Ch. als Temenos, Plat, epigr.
29 B.; vgl. leg. IH 682 A. Des Menander Iambea
sind XolqItcov TtaTSss, Anth. Pal. II 364. IX 187;
ahnlich Homer Xagheov aarrjQ, Anth. Pal. VII 1 -

f

Sophokles, Meleagros, Mevbuisuu Xagmsg, Me/Ji-
tsioi Xdgirs;, Theokrit: Anth. Pal. VII 22. 416
-420. Theokr. XVI 5f. 104f. GewOhnlich sind
hier neben den Ch. die Musen genannt. Sie stehen
einander sehr nahe, ohne dass sie vollig identi-

Altes Anmutige ist ihr Werk, ist ihnen eigen. 20 ficiert wurden, Hahne Progr. d. Herzogl. Neuen
Auch Kunstwerke haben Charis, weshalb nach
spaterer Deutung Charis von Homer die Gattin des
Hephaistos genannt worden war, Eustath. II 1148,
57. Schol. II. XVIII 382. Cornut. theol. 19. Strab.

I 41. f) Als Gottinnen der Anmut und edler

Freude weilen die Ch. gerne beim frohen Feste
(Pind. 01. XIV. Panyassis frg. 13 K. Hor. earm. Ill

21, 21. Pint. qu. conv. I 2. Schol. Aristoph. Ach.
989) und pfiegen Tanz und Gesang. Wir werden

Gymn., Braunschweig 1896, 32f. Eichinger
Progr. Gymn. St. Stephan, Augsburg 1892. Bruch-
rnann Epitheta deorum 1893 s. XaQixes und den
Einzelnamen.

VIII. Cbersicht. Hauptsachlich in zwei
Richtungen hat sich die Vorstellung von den Ch.
entwickelt: 1) Die Ch. des Kultus sind hohe, er-

habene Gottinnen {aylaoTipoi , ayvai, paoikeiat,

fteyaXcovvfioi, TiooarjvsTg , as/^vai), die Geberinnen
nicht fehlgehen mit der Annahme, dass sich diese 30 alles Guten, die Schiitzerinnen alles Edlen, Schonen
Vorstellung hauptsachlich im Anschluss an die

Ch.-Feste, besonders dasjenige von Orchomenos,
gebildet habe (IV 3. V 2 a). Und wenn die Ver-
mutung fiber den Inhalt der Mysterien richtig

ist, so besteht er in der Verheissung eines seligen

Lebens nach dem Tode, da der Glaubige den
Hulden selige B-eigen tanzt, Aristoph. Kan. 324f.

So ist der Eeigen der Mysten ein Vorbild dessen,

was ihrer nach dem Tode wartet, und die Ch.,

und Lieblichen. Fiir sie ist die Dreizahl das
Feststehende (III 3). Infolge der Verbindung mit
andern Gottheiten wurden die Ch. mehrfach in
den zweiten Bang, in untergeordnete Stellung
gedrangt, vgl. die Ch. um Artemis-Hekate (IX 4)
und auf der Hand des delischen Apollon. Den
letzten Grad dieser Entwicklung bezeichnet die
rein decorative Verwendung der Ch.-Gruppe auf
alten Kunstwerken in Amyklai, Mykenai, Olympia,,

die in ewiger Seligkeit leben, sind die unttber- 40 Smyrna. 2) Mitbestimmend hiefar war diejenige
trefflichen Meisterinnen der Kunst. Bei Eur.
Phoen. 788 heissen sie xogoxowi , und ywooht8es
'Ogyo/nevoio Nonn. Dionys. XXXI 205. XXXIV 37.

XLI 227; sie tanzen mit Aphrodite, Apollon, Ar-

temis, Horen, Moiren, Musen, Nymphen, Pan, und
beim Eeigen der Olympier diirfen sie nicht fehlen,

Pind. 01. XIV. Anakr. frg. 69 B. Mit ihrem
Choros verherrlichen sie die Hochzeit des Peleus,
Quint. Sm. IV 140 ; oyJ]u.axa Xagitcov Xen. symp.

Auffassung der Ch. , die sich zuerst bei Homer
und dann in der Litteratur der ganzen Folgezeit
findet: eine Schar freundlicher , lieblicher, tan-
delnder Madchen, deren gottliches Wesen kaum
betont wird. Zumeist im Gefolge der Liebes-
gottin nehmen sie an ihren Functionen teil und
gleichen sich ihr auch ausserlich an: der Giirtel

lost sich, das Gewand fallt. In der hellenisti-

schen Zeit vermischt sich beides. Die Dreizahl
VII 5 ;

f, Xaoixow Soy^aig Euphorion bei Poll. 50 ist nun das allein Geltende, und die nackten Ch.
IV 9. Bei der reigenfrohen Stadt der Ch. wachst " J

' ^ " ' " ' ~ "" ,-

das Eohr. das besser als jedes andere zum Feste
klingt, Pind. Pyth. XII 26. g) Mit dem Tanze
eng verbunden ist Gesang und Musik. Die Ch.
auf der Hand des delischen Apollon hielten Leier,

Flete und Syrinx, Plut. de mus. 14; sie singen
mit Aphrodite auf dem Ida, Kypr. frg. 4 K., und
bei der Hochzeit des Kadmos (V 2 e) und mischen
sich in die jubelnde Siegesfeier zu Delphi, Pind.
Nem. VI 39; vgl. Eur. Here. 674f. Aristoph. Av.
781. Auf den Gesang der Ch. beziehen sich die Bei-
namen aoiSifioi , jiaoi/.Eiat , ioaat^io/^ios

, fi'/.tjai-

/io/.xo;, Pind. 01. XIV, xe'/Mfcwai, Pind. Pyth,
IX 89. lusoorpiovoi, Theokr. XXVIII 7. hi ,L anger
lebt als Werke das Wort, das nach der Ch. Fugung
die Zunge enthebt des Herzens Tiefe', Pind. Nem.
IV 6f. So rat Platon dem Xenokrates den Ch.
zu opfern, Diog. Laert. IV 6. Plut. Mar. 2; amat.

finden im Kult Aufnahme. 3) Trotz dieser Ver-
flachung der Vorstellungen , wie sie sich in Lit-
teratur und Kunst vollzog, blieb doch der Kult
der Ch. weitherum bestehen, und als die Ch.-Heilig-
tiimer brachen, erhoben sich da und dort (Orcho-
menos, Naios) iiber den heidnischen Euinen Kirchen
zu Ehren der heiligen Jungfrau, denn die Gottes-
mutter, die Kfaigin der Engel und Menschen, ist

aller Ch. Mutter, Boissonade Anecd. Gr. HI 70.

60 IX. Die Ch. in der Kunst. 1) In immer
grinender, ewig frischer Jugend leben die Ch.,
unnachahmlich in Jugendkraft, anmutig, lieb-

reizend und frohen Sinns. Im schon geflochtenen
blonden Haar prangt die glanzende Kopfbinde
und der Veilchenkranz, die Wangen leuchten wie
Milch und Blut, das Antlitz gleicht der sich er-

schliessenden Eosenknospe, und rosig sind auch
die Anne. Die blauen Augen blicken mild und
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freundlich auf die Menschen, und ein tiefgegur-

tetes Gewand, wie es kOniglichen Gestalten ziemt,

umschliesst den keuschen Leib, Bruchm ann a. O.

Die Kunst hat dieses liebliche Bild nicht wieder-

zugeben verstanden. In alterer Zeit ist es die

Befangenheit in archaischen Formen einer- und
das Bestreben der Ktinstler, die Ch. als hehre

Gottinnen zu charakterisieren , andrerseits , was
ihre Gestalten steif und den Ausdruck herb er-

scheinen lasst; die Nacktheit der Ch. in der spatern

Kunst widerspricht durchaus ihrem eigentlichen

"Wesen.

2) Bedeutende Kiinstler haben schon friih

den Dreiverein der Ch. dargestellt, so Bathykles
in Amyklai, Bupalos in Pergamon, Endoios in

Erythrai (V 9 c. 15 c. e). Dahin geho'ren auch die

alten Bilder im Heraion und die Goldelfenbein-

statuen in Elis (V 7c. lib. VII 2a). Zum Teil

die gleichen Kiinstler haben die Ch.-Gruppe auch
rein decorativ verwendet, so Bathykles und Bupalos

in Amyklai und Smyrna (V 9 c. 15d), Polyklet

und Pheidias im Heraion und in Olympia (V 7 c.

11a), vgl. die Statuen des Apollon mit den Ch.

in Delos und Delphoi (V 3 a. 13 b). Alle diese Dar-

stellungen waren wohl unter sich ziemlich iiber-

einstimmend. Gegen die Annahme einer eng ver-

bundenen Gruppe spricht die Verwendung der Ch.

als Tragerinnen am amyklaeischen Thron und
sprechen die Attribute der elischen und delischen

Ch. Hochst wahrscheinlich waren es nur drei

einzelne, unvermittelt neben oder hinter einander

stehende Figuren."

3) So zeigt sie uns auch das Eelief von Thasos

(V 13 m), wo Nymphen und Ch. inschriftlich be-

zeugt, aber nicht von einander unterschieden

sind. In zierlicher Gewandung stehen die Mad-
chen steif hinter einander, eine gewisse Abwechs-
lung ist durch die Verschiedenheit des Gewandes
und der Haartracht erzielt.

4) a. Den ersten Schritt, die drei Figuren zu

einer Einheit zusammenzuschliessen, zeigt uns ein

Votivrelief von der Akropolis, dessen Stil auf das

Ende des 6. Jhdts. weist, Lech at Bull. hell.

XIII 1889, 467f. Taf. XIV. Voran schreitet Her-

mes, der, wie es scheint, die Fl(5te blast; ihm
folgen die drei Ch., nach links schreitend (wie in

alien dieseii Darstellungen), das Antlitz dem Be-

schauer zugewandt. Den Zug schliesst eine kleine

nackte, mannliche Gestalt, in der wir trotz der

knabenhaften Bildung den Weihenden erkennen

werden. Die Ch. tragen ein vorn gefaltetes Ge-

wand, den Kopf schmiickt das hohe Diadem, bei

zweien fallen die Haare fiber den Xacken herab.

Ihre Zusammengehorigkeit ist in steifer, schema-

tischer Weise dadurch zum Ausdruck gebracht,

dass sie sich bei der Hand halten. Der Typus des

Hermes ist viel reifer als der der Ch., doch wird

letzterer kaum erst fiir diese Composition erfun-

den sein. b. Eine folgende Stufe bezeichnet das

arehaische Eelief aus dem Peiraieus, Furtwang-
ler Athen. Mitt. Ill 189. Hier sehen wir die

Ch. allein. Wieder halten sie sich bei der Hand,

wieder ziert sie das Diadem, unter dem reiche

Locken hervorquellen , aber der Schritt ist ge-

massigt, das Gewand reicher. Nachgeahmt ist

der Tvpus auf dem archaistischen Borghesischen

Zwolfgfltteraltar, Friederichs-Wolters 422.

c. Die dritte und letzte Stufe bezeichnet eine

Keihe unter sich genau ubereinstimmender Reliefs,

meist von der athenischen Burg. Die erste der
Ch. wird in Dreiviertelprofil, die mittlere en face,

die dritte im Profil gesehen; das hastige Aus-
schreiten von a ist hier zum ruhigen Gange ge-

massigt. So ergiebt sich eine wiirdige. massvoll
bewegte Gruppe mit bedeutsam hervortTetender
Mittelflgur. Ein Abschluss links und rechts ist

dadurch erreicht, dass die beiden ausseren Figuren
10 mit der freien Hand das Gewand fassen. Letzteres,

sowie die Haartracht, sind gegentiber a und b
einfacher, madchenhafter gestaltet und in ihrer

Anordnung auf die Gesamtwirkung der Gruppe
berechnet. Der Stil weist diese Beliefs etwa in

die Mitte des 5. Jhdts., womit die Tradition, dass
der jugendliche Sokrates den Typus geschaffen

habe, wohl ubereinstimmt. Vielleicht lasst sich

dafiir auch sein Schwur vi] ra; Xdgiras anfuhren.
Gegen die Tradition lasst sich meines Erachtens

20 kein zwingender Grund, auch nicht der Beamten-
name Sokrates auf den Miinzen, geltend machen,
V 5 a. Benndorf Arch. Ztg. XXVII 1869, 55f.

Furtwangler a. 0. Petersen Arch.-epigr.

Mitt. V 1881, 26f. Baumeister Denkmaler I

203f. (Milchhofer). 374f. (Bm.). Helbig Samm-
lungen Eoms I 84.

5) Ein ganz anderes Schema, dessen Ent-
stehungsort wir nicht kennen, ist das der drei

um einen Pfeiler oder um eine Saule tanzenden
30 Ch. Ein solches Bild stand in einem Tempel in

Kyzikos (V15b); ein anderes mit der Inschrift

rccfr XaQiaiv Asovtios bei Montfaucon I 109
= Clarac 632E, 1427 B. CIG 5971. Die
Anfange dieses Typus liegen in der Darstellung

eine Anzahl archaischer Beliefs, welche die Ch.
um den Altar des Apollon tanzend zeigen, Ste-
phan i Ausruhender Herakles 250. Eine ganz
besondere Ausbildung hat aber das Schema in

Athen gewonnen , wo die Ch., durch Nachbar-
40 schaft und Kultgemeinschaft enge mit Artemis-

Hekate verbunden, ihr angeglichen wurden. So.

werden sie dargestellt, entweder die Herrin um-
tanzend und ihre Attribute haltend, oder mit diesen

Attributen bios um einen Pfeiler geordnet. Dar-
aus hat sich wohl der Typus der dreigestaltigen

Hekate entwickelt. Die drei Madchen mit dem
Polos finden sich auch neben Athena, VI 11.

Petersen a. 0. Benndorf EOm. Mitt. 11886.
115.

50 6) Wahrend die besprochenen Typen aussehliess-

lich im Kultbilde und Weihgeschenk vertreten

waren, hat die Malerei einen andern Weg einge-

schlagen. Abgesehen von der Francoisvase , wo
sie den Wagen des Apollon und der Artemis be-

gleiten, finden wir die Ch., sofern sie sich Qber-

haupt mit einiger Wahrschemlichkeit unter der
grossen Zahl langbekleideter Madchen erkennen
lassen, durchweg als Dienerinnen und Gefahrtin-

nen der Aphrodite, also in untergeordneter Stel-

60 lung, IV 2. 8. VI Is. Heydemann Vasensamm-
lung Neapel SA. 321. 699. Arch. Ztg. XXX Taf.

69. XXXI 20 u. a. Hieraus ist dann die Dar-
stellung der Ch. mit gelestem Gurtel und durch-

sichtigem Gewande hervorgegangen , auf die Se-

neca (de benef. I 3X 2, nach Chrysipp) und Horaz
(carm. I 30, 5) hinweisen. WahrscheinHch gehOrt

in diesen Kreis das von Plinius (n. h. XXXV 141)
erwahnte Bild des Nearchos, Venus inmitten von
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Gratien und Cupidities, und vermutlich auch die

Gemalde des Apelles und Pythagoras von Paros
(V 15 c. d). Nur eine weitera Stufe in dieser Ent-
wicklung ist die vollige Nacktheit der Ch., die

schon im 3. Jhdt. durch Kallimachos [XaQixsg
daraihg, frg. 266 Schn.) und Euphorion (XaQitsg
cHpagies, frg. 66 Mein.) bezeugt ist.

6) Die Stelle des Kallimachos deutet offenbar

auf den bekannten statuarischen Typus der drei

nackten Ch. hin , der demnach , wie sich auch 10
sonst ergiebt, eine Schflpfung aus dem Anfange
der hellenistischen Epoche ist. Er scheint her-

vorgegangen zu sein aus dem Typus 4. Denkt
man sich dort die Mittels&ule weg, so erhalt man
bei der giinstigsten Betrachtungsweise zwei der

Figuren in halbem Profil, die dritte in Riick-

ansicht und wenn sie auf eine Linie geriickt wer-
den , so ergeben sich von selbst die Grundziige
des neuen Typus. Die Nacktheit der Ch. weist
auf den Einfluss der Malerei hin. Die zwei Ch. 20
rechts und links halten mit der aussern Hand
das Attribut (VII 2 a) und legen den innern Arm
auf die Schulter der mittleren, welche ihrerseits,

im Profil nach rechts gesehen, in der Rechten das

Attribut halt, die Linke auf die Schulter der
Schwester legt. 1st das Streben nach sinnliehem
Eeiz unverkennbar, steht auch diese Darstellung
der alten Vorstellung yon den Ch. recht fern, so

ist doch kaum daran zu zweifeln, dass der Typus
auch im Cultbilde Verwendung gefunden hat, so 30
in Orchomenos und Koroneia (V 2 a. b) , vgl. die

Miinzen. Daneben kommt er in einer grossen
Zahl von Kunstwerken aller Art, Reliefs, Gem-
men, Lampen, Glasmalereien, vor, Jahn Eu-
ropa 34f. Pompeianische Wandgemalde VII 2 a.

Die Terracotte von Kreta (V 13 c) zeigt die drei

nackten Ch. en face. Noch nicht erkliirt ist das
Belief Museo Borbonico V 39 (vgl. Richards
Journ. of Hell. Stud. XI 1890, 284), wo im fest-

lichen Reigen neben Eupbrosyne, Aglaie, Thalie 40
auch noch Ismene, Kykais, Eranno und eine kleine

weibliche Figur Telonnesos vorkommen.
Ausser der schon citierten Litteratur sind be-

nutzt: Furtwangler Art. Chariten in Roschers
Lex. d. Myth. I 879f. Preller-Robert Griech.

Mythologies I 481—484. [Escher.]

Charitesia (XaQtrr/oia), ein den im boiotischen

Orchomenos von alters her verehrten Chariten ge-

feiertes Fest mit musischen Wettkampfen , die

noch in spaterer Zeit viel besucht waren ; Sieger- 50
listen aus dem Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. IGS
I 3195— 3197. CIA III 115. Vgl. Usener
Gotternamen 132. [Kern.]

(haritimides, Athener, Befehlshaber der 40
attisehen Schiffe, welche im J. 459 dem Inaros
nach Agypten zu Hiilfe gesandt werden. Ktes.
Pers. 32, vgl. Busolt Gr. Gesch. Ill 1, 306.

[Kirchner.]

Charito, Gattin des Kaisers Iovianus (Zonar.

XIII 14 p. 29 C), Tochter des Lucillianus (Amm.60
XXV 8, 9), Mutter des Varronianus (Amm. XXV
10. 11 ). Sie zog ihrem Manne nach dessen Tbron-
besteigung entgegen. traf ihn aber nicht niehr

lebend an (Zonar. a. O. p. 29 A). Im J. 379
lebte sie noch, aber in steter Furcht fur sich und
ihren Sohn (Joh. Chrysost. ad vid. iun. 4 = Migne
Gr. 48, 605). [Seeck.]

Chariton (Xaghor). 1) Epiklesis des Zens,

Anon.Laur. 103 = Schoell-Studemund Anecd.
gr. II 267. [Jessen.]

2) Sohn des Iatrokles , Athener (Mehzsve).

'YxoxooftriTTjs urns J. 124 n. Chr., CIA HI 1104.

[Kirchner.]

3) Chariton aus dem karischen Aphrodisias
(auf dieses Aphrodisias scheint ausser dem von
E. Rohde Rh. Mus. XLVIII 139f. Angeffihrten

auch die Beschreibung des Weges von Innerkarien
nach Milet mit Priene als Zwischenstation IV 5,

2 zu weisen, wobei die Gegend von Aphrodisias

als Ausgangspunkt gedacht sein diirfte), Schreiber

(vjroyQcupevs) des Rechtsanwalts (jwjreop) Athena-
goras wahrscheinlich eben in Aphrodisias (I 1.

Rohde a. a. O. 140), Verfasser des Romans to:

7itf>i XaiQsav xai KaXAigQotjv in acht Biichern

(diese Buchteilung ist von Ch. selbst gemacht,

s. VIII 1, 4 und die Recapitulation in der Mitte

V 1, 1—2). Wann Ch. geschrieben hat, lasst

sich nur aus Charakter und Stil seines Romans
ungefahr bestimmen. Zu der Annahme (Rohde
Griech. Rom. 492), Ch. sei Christ gewesen, giebt

der Roman keinen Anlass. Daran ist aber nicht

zu zweifeln, dass er eine Reihe von Exemplaren
des pathetischen Romantypus voraussetzt und
diesen gegeniiber etwas Neues bieten will: neu
ist z. B., dass er seine Erzahlung mit der Hoch-
zeit des liebenden Paares beginnt und dieses erst,

nachdem sich Chaireas durch die fruheren Freier

der Kallirrhoe hat in rasende Eifersucht versetzen

und zu roher Misshandlung seiner Frau hinreissen

lassen, den Launen von Aphrodite, Eros und Tyche
iiberantwortet; neu ist auch der vollig schlichte

und episodcnlose Verlauf der Handlung. Im iibri-

gen erfolgt die Trennung der beiden Liebenden
wie gewohnlich durch Rauber. Dann wird das Inte-

resse in sehr ausserlicher "Weise gesteigert mit dem
Rang der Bewerber, welchen gegeniiber Kallir-

rhog in der Trennung von ihrem Geliebten ihre

Treue zu bewahren hat: zuerst heiratet sie not-

gedrungen den angesehensten Mann von Milet,

Dionysios, dann wird sie Gegenstand der Liebe
des karischen Satrapen Mithridates, endlich der

Liebe des PerserkOnigs. von dessen Werbung sie

im Augenblick grOsster Bedrangnis durch den als

Deus ex machina dienenden Abfall Agyptens be-

freit wird; der KOnig muss ins Feld Ziehen, wo
ihm dann der zu den Agyptern ubergegangene
Chaireas den Sieg und die Geliebte zugleich ab-

gewinnt (Inhaltsiibersicht bei Roh de Griech. Rom.
486ff.). Man bemerkt in dieser geradlinigen Fuh-
rung der Handlung (die unbedeutende Spannung
IE 2, 17 ist zugleich structive Notwendigkeit)

einen gewissen Uberdruss gegen die sonst in

Romanen iiblichen tollen Verwicklungen , eine

Stimmung, welche der Verfasser nicht nur selbst

hat , sondern auch bei seinen Lesern voraussetzt

(VIII 1. 4. 7, 4). Diese Beobachtung darf aber

nicht Anlass werden, den Ch. an das Ende der

Entwicklung des antiken Romans zu versetzen.

Ahnlichkeiten zwischen Ch. und einigen der ande-

ren Romanschriltsteller (Rohde Griech. Roman
489; einige Parallelen zwischen Ch. und Heliodor

sammelt Kon'OTarzTvog A. Kh/.xog XaQiztor^Atfno-

dioievg fiifirjjrjg Zsroyoivzog xai 'HXiobd>oov, Er-

langen 1890 , 22ff. ; mehrfache Entleimungen
aus Ch. bei Chorikios) sind vorhanden

,
geben

aber keine Sicherheit dariiber. wer Original, wer

Nachahmer ist. Fur die Datierung des Romans
ist folgendes von Bedeutung: Ch. giebt seinem

Roman einen wenn auch fhichtig gezeichneten

geschichtlichen Hintergrund ; er lasst ihn spielen

nach der Besiegung der Athener im sicilischen

Krieg (II 6, 3. Ill 4, 17. 5, 3) bei Lebzeiten des

Hermokrates, dessen Tochter KallirrhoS ist, dessen

Gegner aber nicht, wie bei Thukydides, Athena-

goras, sondern Ariston (I 1,3) heisst, also zwischen

413 und 408 (Diod. XIII 75); dazu stimmt frei-

lich nicht, dass gleichzeitig Artaxerxes II. (seit

404; s. iibrigens A. v. Gutschmid Kl. Schrift.

V 284) KOnig ist, unter welchen wiederum der

Ausbruch des agyptischen Aufstandes mit Un-

recht gesetzt zu werden scheint (Rohde Griech.

Rom. 491, 2). Auch die Annahme, dass Milet

damals unter persischer Oberheirschaft stand (LU

7, 2. IV 6, 4. 8. V 6, Iff.), ist ungeschichtlich.

Nun macht aber der von U. Wilcken gefundene

Ninosroman (Herm. XXVIII 167ff.), welcher nicht

nach Beginn des 1. Jhdts. n. Chr. entstanden sein

kann und bereits die auch von Ch. beniltzte

Romanphraseologie aufweist (Wilcken Herm.
XXVin 180ff.), wahrscheinlich, dass Aufbau auf

geschichtlieher Grundlage im allgemeinen ein

Charakterzug der alteren Epoche griechischer Ro-

manschriftstellerei ist, wahrend die spateren Ro-

mane sich von geschichtlichen Voraussetzungen

frei machen. Spricht diese Beobachtung dagegen,

den Roman allzu spat anzusetzen , so gestatten

einige technischen und sprachlichen Indicien eine

genauere Feststelking der Abfassungszeit : Ch.

legt nicht nur in Reden handelnder Personen (II

3, 7. IV 1, 3. 5. 4, 5. V 10, 9. VI 4, 6. VII 2, 4.

3, 5) Homerverse ein, sondern er benutzt solche

(einmal IV 7, 7 auch einen sprichwCrtlich ge-

wordenen Komikervers) auch als Glieder seiner

eigenen Erzahlung (I 1, 14 = IV 5, 9. I 4, 6.

II 9, 6. Ill 4, 4. 5, 6. 6, 3. IV 7, 5. V 2, 4. 4,

6. 5, 9. VI 1, 8. 2, 4. VII 1, 11. 4, 3. 6. VIII

1, 17. 5, 2), bedient sich also der Form der me-

nippischen Satire, welche auf griechischem Boden,

soviel wir sehen, erst durch Lucian c. 160 wieder

eingeburgert, von den spateren griechischen Roman-
schreibern aber nirgends mehr (vielleicht noch in

dem griechischen Original desApollonius rexTyri?)

angewendet worden ist. Die von Nikostratos,

Aelianus und Philostratos geschaffene atticistische

ayiXua dagegen kennt Ch. nicht, er vermeidet

noch sorgfaltig den Hiatus (R. Hercher Jahrb.

f. Philol. LXXVII 165; vgl. W. Schmid Atti-

cism. Ill 29 If.), gebraucht den Dual hOchst selten

(nur SvoTv MteSov p. 43, 3. 58, 27. 96, 23 Her-

cher; dvoTv p. 119, 31 ; dfitfotv p. 77, 7. 103, 27),

ebenso wie Xenophon Ephesius, der nur eine Dual-

form (SvoTv III 8, 5) hat, wahrend z. B. Heliodor

deren eine Menge aufweist; ferner gebraucht Ch.

nie den Nominativus absolutus (welcher, von sorg-

faltigeren Schriftstellern saec. I.—II. p. Chr. ver-

mieden, erst im 2. Jhdt. als attische Eleganz in

Anspruch genommen und haufig gebraucht wurdej;

nie das Futurum III, sehr sparsam den Optativ

(die Finalpartikeln [immer i'va ausser p. 58, 14.

73, 1] haben auch im Zusammenhang von Ver-

gangenheitstempora stets den Coniunctiv; ebenso

bei Xenoph. Ephes. ausser V 4, 2) und ist nament-

lieh weit entfernt von dem bei alien sophistischen

d<pe/.ei; seit Ende des 2. Jhdts. allgemeinen Uber-

maas in Tropen und Figuren (nur funfmal, IV 1,

11. V 4, 4. 8, 2. VIII 1, 14. 4, 1 wird die

schlichte Erzahlung durch rhetorische Fragen

unterbrochen; sonst verlauft sie in kurzen, viel-

fach asyndetischen oder mit den einfachsten Par-

tikeln verbundenen Satzen; die sparliche Meta-

phorik ist vorwiegend mit Bildern aus dem Kriegs-

leben gespeist) ; sehr angelegen ist ihm die Uber-

sichtlichkeit (s. die Recapitulationen V 1. VIII

10 1 und besonders VIII 7, 5ff.). Andererseits ver-

raten aber den Zusammenhang mit der Sophistik

die eingelegten Gerichts- und Ratsversammlungen

mit Reden (I 2. 5, 4ff. 10. Ill 4, 4ff. V 6, Iff.

VH 3, 2. VIII 2, 10), die eingelegten Briefe und
Monologe (Rohde Griech. Rom. 494, 1. 2), unter

welchen von excmplarischer Frostigkeit der II 11

ist. Zieht man diese Merkmale sprachlicher und
stilistischer Art, von welchen keines in der sprach-

lichen Untersuchung des Romans durch A. Gasda
20 (Quaestiones Charitoneae, Ols 1860) erkannt ist,

in Betracht, so wird wahrscheinlich, dass Ch.

nicht in das 4. oder 5. Jhdt. n. Chr., sondern in

das 2., spatestens den Anfang des 3. zu setzen

sei. Dazu passt, dass das (saec. Ill p. Chr. ein-

gegangene) Ephebeninstitut (I 6, 5. VIII 6, 11)

und die (393 zum letztenmal gehaltene) Feier der

olympischen Spiele (VI 2, 1) als noch bestehend vor-

ausgesetzt werden; das .Umgehen' (Rohde Griech.

Rom. 492) einer olympischen GOttin (der Aphro-

30 dite) braucht nicht als christliche Vorstellung ge-

deutet zu werden; ein soldier Gedanke konnte,

wie Philostratos Hero'ikos zeigt, auch dem Heiden-

tum saec. II/III nicht allzuferne liegen, und fur

Ch. empfahl er sich aus structiven Grunden als

Motiv. Es ist darnach moglich , dass unser Ch.

derselbe ist, an welchen sich der geringschatzige

Brief des zweiten Philostratos (ep. 66) wendet;

die Geringschatzung wiirde sich aus Ch.s ab-

lehnendem Verhalten gegen die Kunstmittel der

40 atticistischen arpeAsta erklaren. In Ch.s Sprache

macht sich besonders die Nachahmung des Thuky-

dides (Co bet Mnemos. VIII 251), Xenophon (ebd.

232. 234. Kixxog a. a. O. 22ff.) und Herodot

(Cobet a. a. O. 235ff.) bemerklich. Erhalten ist

der Roman nur in einer schlecht geschriebenen

Florentiner Miscellanhandschrift (beschrieben von

Cocchi in D'Orvilles Ausg.2 praef. VI) saec.

XIII, aus welcher der Text zuerst von A. M.

Salvini, dann von dem Florentiner Professor

50 Antonio Cocchi 1727—28 abgeschrieben wurde;

Cocchi uberliess seine (sehr unzuverlassige : Co-

bet Collectanea eritica 129ff.) Abschrift an den

durch P. Burmann auf Ch. hingewiesenen Amst er-

damer Professor Jak. Phil. D'Orville, welcher

den Roman 1750 (Amstelod. 3 voll.) zuerst heraus-

gab mit einem flbermassig weitlaufigen, aber be-

sonders durch sprachliche Beobachtungen niitz-

lichen Commentar; einen Abdruck dieser Ausgabe
nebst lateinischer Ubersetzung von J. J. Reiske,

60 eigenen Textverbesserungen und solchen von Pier-

son und Abresch besorgteChr. D. Beck (Leipzig

1783). Eine neue ergebnisreiche CoUation des

Florentinus verdankt man Cobet; sie ist von

Hirschig fur die Herausgabe des Ch. in den

Scriptores erotici (Paris 1856) benutzt worden.

Die beste Ausgabe- lieferte R. Hercher (Erotici

scriptores Graeci Bd. II, Leipzig 1859). Wich-

tigere Beitrage zur Kritik: Cobet Mnemos. VIII
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4) Chariton o oylayor6g, ein Wanderarzt, der

von Markt zu Markt zog und seine Mittel, unter
anderm ernes gegen Scorpionsspinnen (<paXdnia ),feilbot Galen. XIV 180). Da das Mittel aus der
pharmakologischen Schrift des Asklepiades 6 &ap-
£a*i»

?
rtammt (80 n. Chr.), so gehort er spatestens

der Mitte des 1. Jhdts. n. Chr. an. Ein Marcus
iulius Chanto kommt auf einem Augenarztstempel
des 3 Jhdts aus Dijon vor; vgl. Grotefend
Die btempel der rom. Augenarzte, Hannover 1867,
nr._41 b. 63. Deneffe Les oculistes Gallo-Ro-
roains au Hie sieele 65. [M. Wellmann.l

5) Eingentzte Inschrift auf dem Fuss einer
unteritalischen Vase bei Mi Hinge n Vases de
Coghill pi. XI, die friiher falschlich fiir die Kfinst-
lersignatur gehalten wurde; s. Brunn Kiinstl.-
Uesch. II 666. Entweder bezeichnet die Inschrift
den Besitzer oder Xaghcov ist Genetiv und das
Geiass als em Votivgeschenk an die Chariton be-
zeic^et

.
[C. Robert,]

tliariupolis ft Xagiovnohg), in den Notitiae
episcopatuum seit dem 8. Jhdt. Sitz eines Bi-
scnois, der dem Metropoliten von Herakleia, Thra-
kien und Makedonien untergeordnet war. Jetzt
HaireboM (Irebol, Erebol) am Podscha Dagh und
am Irebol-FIusschen, das nordlich sich in den
Erbene-Tschai, einen linken Nebenfluss des Hebros
(Maritza), ergiesst. Sie lag an einer Verbindungs-
strasse vom Hellespont zu den Donaumimdungen

r,,™*6111 Namen zufolSe sch<>n vor dem
vVtt ™ standen

-
Ki epert Formae orb. ant.

XVII; Text S. 2. 23. [Biirchner.]
thanxene (Xagi^ivV), angeblich eine griechi-

sche Dichtenn (Fabricius Bibl. Gr. II p 116
und daraus Baehr in der 1. Aufl.). Zeugnisse:
1)

I fristoph. Eccles. 943 ov yag z<L-vi Xao&vvg
T
l T"''v ?

ffenbar eine sprichwOrtliche Redens-
art

;
der Scholiast notiert in seiner Verlegenheit

*»)fvs *«' fioga n Xaoi^hnh aber der Sinn der
btelle muss sein non gratuita Imee tibi erunt
(s. Crusius Philol. XLVII [N. F. II 37) 2) Kra-
tm. Odyss. frg. 146, I p. 59 X. (Etym. M. p'

367)
sagt von sich in einer Parabase, dass er ge-
sungen habe SV S„a **W fry oFa t&tt x

*

tZ%c!\
gl ?%h} $ °->- 3

>
Theopomp. Siren,

frg. 50 I p 747 K. (Etym. a. 0.) avhz yL oaxohany ye xoovjiaP oca xLii Xatifr,,;. Im Anschluss
an diese beiden Stellen erklarten die tonangebenden
spaternlnterpreten (wohl auch Didyroos) Ch fur
eue «w.,ro<; dgyaia y.ac xocjtoia xoovudrw
(= 3) Oder /uaa-roifc (= 2). Bei Hesych. s. l-ii Xa-
&S*vt)s(ms ahnhcher lexikographischer Quelle der
Interpolator des Paroemiographen s. v. und wohl
auch Eustath. II. H 711 p. 326, 45) werden Z
verschiedenen Erklarungen nur durcheinander ge-
worfen. Kock und Cobet glauben an die alte
.-lonjTQia y.Qov^i.iow. Es liegt aber auf der Hand
dass diese widerspruchsvollen Notizen uber Ch
eintach, ohne weiteres urkundliches Material aus

Charmadas 2172 2173 Charmae Charmides 2174

den angefiihrten Komoedienstellen herausgespon-
nen smd. Eine Sonderstellung nahm Aristo-
phanes yon Byzanz ein (Etym. a. 0.), der die
sprichwortliche Bedeutung der Formel oTa rdjil
JLoQi$evng erkannt zu haben scheint (Welcier
Kl. Schr I 322, 17. Crusius Philol. a. 0)
tn. ist also einer jener redenden Namen, wie sieim antiken Spruchwitz so gem verwandt werden
(vgl. Kalhppides, Emblo.Opisambo, Dikabos u. a

10 Crusius Anal, ad paroem. 55, 1); er gehort zu
xae'fro&cu gratis aliquid facere. Antike und
moderne Legenden- und Miirchenpoesie kennt das
gastfrew, arme Weib, das dem vorsprechenden
Fremden von ihrer Armut mitteilt (Crusius
Vern. Philologenvcrsammlung Gorlitz 43); an
erne derartigo Scene mag auch diese Formel ur-
sprunghch erinnert haben. Klax ist jedesfalls,
dass ram Xagc^vrjg spiiter soviel bedeutet, wie
filhg' oder ,gering', .gewohnlich'. In der Lit-

20 teraturgeschichte hat Ch. nichts zu suchen.

„, . [Crusius.]
Uianxenes, Arzt, besonders als Pharmakolog

beruhmt, lebte nach Antonius Musa (Gal XIII 108
vermutlich auch nach Celsus und Scribonius Largus)
mid vor Asklepiades 6 QaQpaxicov , dem Galen
die Reihe von Mitteln verdankt, die er uns er-

«fc£a
?
(XI1 635 Mittel «e^n Eitergeschwiire.

b38 Mittel gegen stmkende Geschwiire. 685 Mittel

qo |
e
Tf?

n
,?

ol
ypen nach dem chirurgischen Eingriff.

30 XIII 48 ein Arteriak. 49 Mittel gegen Entziin-

f ol 1,
L

,

uftr0hrc
- 82 Mittel gegen Blutaus-

wurl. 85 Pillen gegen Bluthusten. 108. Mittel
gegen Atemnot. 102. Mittel gegen Peripneu-
inome, Phthisis u. s. w.), also um die Mitte des
1. Jhdts n. Chr., d. h. in jener Zeit, fur welche
die Bearbeitung der Arzneimittellehre charakte-
nstl

*?h '?*• fM. AVellmann.]

J. ^77/6, CIA II 323 = Dittenberger Svll 149
40 Bull hell. V 300 (delphische Inschrift) = Dit-

tenberger Syll. 150. Wohl junger ist der Aito-
ler Ch der nach Polyb. IV 34, 9 einen ver-
neerenden Zug nach Lakcdaimon unterninunt; die-
ser Zug

•
wird von Droysen Hellenism. Ill 1 429ms J. 242 gesetzt.

2) "Aeywv iv 'Apfpiaon Wescher-Foucart
Inscr. de Itelphes 224 zur Zeit des delphischen
Archon Emmenidas, Sohn desKallias (IV. Priester-

wm-i i

7
°i^

57
Ji C

'

hr^ ; V^L Pomtow Jalirb. f.

50 Philol. 1889, 516.

3) "Agyoiv iv 'Afitpiooq Bull. hell. V 428 nr 41
Curt i us Anecdota Delphica 3 iin Jahre des del-
phischen Archon Kleodamos (VIII. Priesterzeit um
tin

v - Chr")5 VSL Pomtow Jahrb.f. Philol. 1889,
517. 546. 575.

4) Archon in Delphi. Inschrift Ostmauer XVII

n£^Vwf^a z%Topographie von Delphi
(1889) Taf. IV fig. 6. Zeit Mitte des 3. Jhdts.

fl„
T

'
L„*- , [Kirchner.]

60 Charniadas. 1) Neuakademiker, Schfller des
Karneades. Bei Sestus hypotyp, I 220 lautet derAame Xag/xtdag, bei Euseb. praep. ev. XIV 4 15
XaQnl6rjg, in den lateinischen Quellen durchweg
Charmadas. Cicero fingiert in De oratore, dass
die Redner L. Licinius Crassus und M. Antonius
in Athen m der Akademie seine Vortrage horten
Crassus als er, als Quaestor aus Makedonien zu-
ruckkehrend, Athen beruhrte, also etwa 107 v Chr

Mit welchem Rechte Sext. hypot. I 220 (vgl. Euseb.

praep. ev. XIV 4, 15) ihn neben Philon von La-

risa als Vertreter der vierten Akademie nennt,

d. h. als Vertreter einer von Karneades nnd Klei-

tomachos erheblichabweichendenRichtung, kOnnen

wir nicht controllieren. Doch beweist die Zusam-

menstellung mit Philon, dass Ch. den Kleitomachos

iiberlebte. Was Cicero fiber die Vortrage des Ch.

initteilt, bezieht sich auf die Frage des rhetorischen

Channantides (XagfjavTi&tjg). 1) Sohn des

Chairestratos, Athener (Ilaiavievg). Er siegt an

den Thargelien Anfang des 4. Jhdts., CIA II 553.

Schiiler des Isokrates, wird er als guter Burger

mit dem goldenen Ehrenkranz beschenkt , Isokr.

XV 93; vgl. Blass Att. Bereds. II « 17. 19. Er
wird erwahnt Plat. Rep. I 328 b. [Kirchner.]

2) Schiiler des Euphranor, von Plin. n. h.

XXXV 146, wo ubrigens die Hss. eliarmanides

Unterrichts. Wie seine Collegen Kleitomachos nnd 10 oder earmanides geben, unter die beriihmten

Hagnon bekampft Ch. die gewohnlichen Rhetoren

schulen mit Griinden, die zum Teil direct aus

Platons Phaidros entlehnt sind, und beweist, dass

man die wahre rednerische Bildung nur in der

Philosophenschule sich aneignen kOnne, Cic. de

orat. I 84—93. Besonders gertihmt wird seine

Beredsamkeit und sein starkes Gedachtnis, Cic.

de orat. II 360; Tusc. I 59. Quint. XI 2, 26.

[v. Arnim.]

Maler gerechnet, welche nur eine kurze Erwah-
nung verdienten; s. Brunn Gesch. d. griech.

KunstL II 164. [O. Rossbach.]

Chiinuas (Xag/zag), Vater des Euandros (s,

d.) nach Schol. Dionys. Perieg. 348, wahrend sonst

gewohnlich Hermes als solcher angegeben wird.

[Wagner.]

Charmiclios, Sohn des Stasilaos, Boiotier.

Teilnehmer an den Soterien in Delphi um 270

2} Zur Xajgfiddtjg wollte Loewy Inschr. gr. 20 —260 v. Chr., Wescher-Foucart Inscr. de

Bildh. 68 die verstiimmelte Kunstlersignatur einer

Basis von der Akropolis vermutungsweise erganzen.

Doch hat Kohler CIA II 1550 die alte Lesung

von Pittakis ofiddyg bestatigt nnd schlagt frag-

weise 'I^jtorofidSrjg vor. [C. Robert.]

3) Einer der altesten griechischen Maler,

welcher nach Plin. n. h. XXXV 56 in seinen

Bildern nur eine Farbe anwendete [mofwchro-

matis fingere). Uber seine Zeit war nichts Na

Delphes 5, 23; vgl. uber die Zeit Pomtow Jahrb.

f. Philol. 1894, 501ff. [Kirchner.]

Cliarmidas. 1) Sohn des Euthys, Spartaner.

Er ^ird unter Kfinig Alkamenes im 8. Jhdt. v. Chr.

nach Kreta gesandt, um dort innere Unruhen bei-

zulegen, Paus. Ill 2, 7, vgl. Curtius Gr. Gesch.

16 282.

2) Eleier. Er siegt imFaustkampf der Knaben
zu Olympia, woselbst sein Standbild. Davon

heres uberliefert, der Name weist auf nichtionische 30 Basisblock mit Inschrift erhalten , Inschr. von

Abkunft hin. [O. Rossbach.]

Charmae, ein Volk Vorderindiens nordlich von

den machtigen Arabastrae (s. d.), schwiicher an

Kriegsvolk und Elefanten als diese, bis zu den

Pandae hinauf reichend, Megasth. bei Plin. VI 75.

Man vergleicht die in den indischen Schriftwerken

erwahnten Carmaraiiga und die Gebiete Carma-
khanda und -mandala; doch sind alle diese Be-

ziige unsicher. [Toinaschek.]

Charmaenis (Geogi-. Rav. 218, 7), Strassen-40

station, wahrscheinlich in Sviddalmatien. Nach
W. Tomaschek Mitt, der geogr. Gesellschaft

in Wien 1880, 556 eine griechische Handels-

niederlassung (Xag/taiva) aus Makedonien.
[Patsch.]

C'harinande (Xagixavbij), Stadt am Euphrat,

Xen. anab. I 5, 10, vielleicht identisch mit Kil-

mad1' (so die massoreth. Aussprache, LXX Xag-
fidv) Ezech. 27, 23. [Fraenkel."

Olympia 156; Zeit 5. Jhdt. v. Chr. [Kirchner.]

Cliarmidea (?). Anf einer in Tschelidschik

nicht weit von Ghemlek (Bithynien) gefundenen

Inschrift steht 6 6ijj.iog 6 Xagtiideav&v. Ein Ort

entsprechenden Namens ist unbekannt, Bull. hell.

XVII 540. [Rnge.]

Charmides. 1) Xagn[t6ijg], athenischer Ar-

chon etwa 01. 212, 2 = 70/71 n. Chr. CIA in
1014. Erganzung des Namens unsicher.

[v. Schoeffer.]

2) Des Glaukon Sohn aus Athen, stammte aus

altadligem Geschlecht (Plat. Charm. 157 e. 158 a,

vgl. 155 a). Sein Vetter vaterlicherseits und Vor-

mund war der bekannte Oligarch Kritias des

Kallaischros Sohn (Plat. Charm. 154 a. 155 a),

seine Schwester Periktione (s. d.) die Mutter des

Philosophen Platon. Ch. gehOrte zu Sokrates

Kreise und wird ausser in dem nach ihm be-

nannten Dialog Platons (s. d.) oft als treuer An-

Charmundros (Xdg^avSgog). 1) Sohn des 50 hanger erwahnt (Plat. Theag. 128 _d. e; symp. 222b

Charmandrides aus Aigir.a, nach Favorin bei

Diog. Laert. Ill 19 Anklager des Platon auf

Grand eines von ihm selhst eingebrachten Ge-

setzes , welches das Betreten der Insel Aigina

fiir Athener mit Todesstrafe belegte.

2) Seneca nat. quaest. VII 5 erwahnt einen

Ciiarmander als Verfasser einer Schrift fiber die

Kometen ; fiber seine Zeit ergibt sich aus Seneca

nur. dass er nach Anaxagoras gelebt haben muss.

[Athen. V 187 d]; Prot. 315 a; Axioch.364a. Xen.

mem. Ill 6, 1. 7, 1-9; symp. 1, 3. 2, 19. 3, 1.

9 [Stob. flor. 95, 22]. 4, 8. 27. 29. 52. 8, 2, vgl.

Luc. dial. mort. 20, 6. Aelian. v. h. VHI 1.

Themist, or. XIII 117 b). Sokrates soil ihn auch

zu politischer Thatigkeit bestimmt haben (Xen.

mem. IH 7, vgl. Diog. Laert. II 5, 12. 13). Im
J. 422 erscheint Ch. noch als heranwachsender

Jimgling (Plat, Charm. 153 a. 154 a—155 c), war

Vgl. zum Text der Stelle Georg Mul 1 er De Se- 60 demnach um 440 geboren. Im Verein mit Kritias

necae quaest. nat. (Bonn 1886) 44. stand er an der Spitze der oligarchischen Um-

3) Bei Pappus synag. VJJ 24 fed. Halts ch
II 664) werden drei Lehrsatze aus dem Anfang
eines Buches des Matheraatikers Ch. angefiihrt,

die von den ebenen Ortern handeln. Die Iden-

titat des Mathematikers mit dem Astronomen Ch.,

die Ruhkopf (zur Stelle des Seneca) annimmt,
ist unerweislich. [Boll.]

walznng im J. 404, mit ihm fiel er im Frthjahr

403 als einer der Zehnmanner, die neben den

Dreissig fiir Athen im Peiraieus als Regiernngs-

ausschuss eingesetzt waren, gegen die von Thrasy-

bulos gefuhrten -Demokraten (Xen. hell. 114, 19,

vgl. 10—18. 38. Aristot. 'A&tjv. tioL 38, 1. 39, 6.

Diod. XIV 33, 2. 3. Plut Lys. 15, 5). [Judeich.]
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3) Schiiler Epikurs, der ihn in einem (an ihn

gerichteten?) Briefe gelobtzu haben scheint (U se-

tt er Epicurea p. 151, 16 aus Philod. de libertate

dioendi, Vol. Here, i V 2 frg. 49), und vertrauter

Freund des Arkesilaos, Cic. de fln. V 94.

[v. Arnim.]

4) Lieblingsname auf mehreren rotflgurigen

Gefassen, vornehmlich nolanischen Amphoren, aus
der Mitte des 5. Jhdts., die samtlich einem und
demselben Vasenmaler zu gehOren scheinen. C. 10
Smith Journ. Hell. Stud. IV 1883, 96. Klein
Lieblingsinschriften 74. Wernicke Lieblings-

narnen 87. [C. Robert.]

Charminos (XaQ/tTvog). 1) Aus Athen, be-

fehligte Winter 412/411 v. Chr. als Stratege auf

dem vor Samos liegenden athenischen Geschwader
(Thuc. VIII 30. Schol. Aristoph. Thesmoph. 804)
und unterlag Anfang 411 mit einer kleineren

Plottenabteilung bei Syme gegen den Spartaner

Astyochos (Thuc. VIII 41, 3. 42, vgl. Aristoph. 20
Thesnioph. 804). In demselben Jahre unterstiitzte

er den missgliickten Versuch, in Samos gewaltsam
eine Oligarchic einzurichten (Thuc. VIII 73, 3, Tgl.

Aristoph. a. a. O. m. Schol.). [Judeich.]

2) Lakedaimonier , den Thibron im Winter
400/399 zusammen mit Polynikos nach Thrakien
sandte, urn die Kyreer unter Xenophon fur den
Krieg gegen Tissaphernes anzuwerben. Bei dieser

Gelegenheit vermittelte er zwisehen den SOldnern

Charmokles. Eponymer fcgevg in Rhodos,
IGI 2393 n. 519. 520 (Inschriften von Tarent).

[Kirchner,]

Charinon (X&Qfiwv), Epiklesis des Zeus in

Mantineia, Pans. VIII 12, 1, als ,Gott heiterer

Freundschaft und guter Kameradschaft', Preller
Griech. Myth.* I 148. Immerwahr Kulte und
Myth. Arkadiens 25. 30. [Jessen.]

Channonia s. Car mo.
Charniophron (XaQ/j,6(pQwv), Beiwort des Her-

mes als des dwrcoQ Mwv, Horn. Hymn. Ill 127
(von S tephanus hergestellt). Hesych. [Jessen.]

Cnariuos (XaQpos). 1) Nach der Eigenschaft
des Vaters benannt, den Pind. Pyth. IX 64 als av-

Sgdoi xagua pilots bezeichnet, war nach Diod. IV
82 (d. i. Thnaios) Sohn des Aristaios (o. Bd. II

S. 855), auf Sardinien geboren. Sein Bruder tragi
den ebenso bezeichnenden Namen Kallikarpos.

[Hiller v. Gaertringen.]

2) Athener. ITokfj-agxrioag, nahestehender Ver-
wandter der Peisistratiden , Kleidem. bei Athen.
XIII 609 d; vgl. Busolt Gr. Gesch. IP 378.

Er weiht zuerst dem Eros einen Altar izqo rfjg

ioodov tfjg eg 'Axa.hr\fiiav , Paus. I 30, 1. Athen.
a. O. , vgl. Plut. Sol. 1. Sein Sohn heisst "In-

xaQxos, Harpokr. s. °IxjiaQ%og aus Lykurg. Leokr.

117 ; bei Lykurgos ist "Innaqyog X&Qfiov anstatt

Tifiagyov zu schreiben, v. Wilamowitz Aristot.

u. Athen I 114, 27. "Ijtnaffnos XaQfiov gehorte
und den thrakischen Fiirsten. Xen. anab. VII 6, 30 dem Demos Kollytos an, Aristot. 'A&tjv. zioht. 22.
If. 39. 7, 13—19. [Niese.]

Charm ion. Sohn des Xenon. Siegt als {.d-

zoiKog in den olympischen Spielen zu Tegea, Le
Bas II 338 b. [Kirchner.]

Charmis aus Massilia (Plin. XXIX lOf.) war
Arzt in Rom unter Nero. Er erregte dort durch
seine Kaltwasserkuren, die er selbst zur Winter-

zeit mit den Kranken vornahm (Plin. a. a. O.

Senec. ep. 53. 83), grosses Aufsehen und stand

in solchem Ansehen, dass er fiir eine Kur, die 40
er in der Provinz vornahm , 200 000 Sest. (fiber

40000 JL) fordern konnte. Er hatte in Rom
eine eigene Schule (Gal. XIV 128). und trotzdem
er auf seine Vorganger nicht gut zu sprechen

war, empfahl er doch das Antidoton des Aelius

Gallus (unter, Augustus) als wirksames Mittel

gegen allerhand Krankheiten (Gal. XIV 114 aus

Andromachos). Die Composition desselben hat

Servilius Damokrates erhalten (Gal. XIV 126),

3) Archon in Delos im J. 282, Bull. hell. VII
107. XIV 389. 392. 393. 402. [Kirchner.]

4) Xdgi.iog, Syrakusaner des 4. oder 3. Jhdts.,

wegen der Eleganz seiner Gastmahler erwahnt
von Klearchos frg. 16 bei Athen. I 4 A. ; vgl. VIII
344 C (FHG II 308). [Niese.]

Charmosina , nach Hesych. ein athenisch.es

Fest. Vgl. Plut. Is. u. Osir. 29. Hermann
Gottesd. Alt. 2 62, 41. [Stengel.]

Charmothas (Xag/ioMg /.i/irjv) , Hafen und
Stadt am arabischen Meerbusen (Aristo bei Strab.

XVI 777, bei Diod. Ill 44 Xaepov&ds), welchen
K. Miiller fur Harna, Sprenger (Alte Geogr.

41) fiir Wedsch halt. Glaser (Skizze 28) sucht

ihn zwisehen Gidda und Konfuda.
[D. H. Muller.]

XaQfivXicbvEioi , Patra von Kamiros , IGIns.
I 695, 14. [Hiller v. Gaertringen.]

Charmylos (XdgptvJios) , ein wahrscheinlich

der noch berichtet, dass er es fiir 1000 att. Drach- 50 dem Hermes Charmophron verwandter Heros auf
men (etwa 800 J(<) zu verkaufen pflegte (XIV
127). Er ist ein typisches Beispiel fiir die Re-
clamesueht und Habsucht der Arzte der ersten

Kaiserzeit. Ein Ch. aus Massilia wird von Aelian

(h. a. V 38, wahrscheinlich aus Alexander von
Myndos) erwahnt mit einer Notiz iiber die

Musikliebe und Ruhmbegierde der Nachtigall,

die in der Einsamkeit ein einfaches Lied singe,

in der Gefangenschaft aber, wenn sie viele Zu-
horer habe, schmelzende Melodien wirble.

[M. Wellmann.]
Charmodara (Tab. Peut.), Stadt am west-

lichen Ufer des Euphrat bei der Einmiindung des

Marsyas, wahrscheinlich identisch mit dem Chol-
madara (s. d.) des Ptolemaios in der syrischen

Landschaft Kommagene; 12 Millien oberhalb Sa-
mosata; entspricht dem heutigen Chesu-Mansur.

[Benzinger.]

Kos, von dem sich das Geschleeht der Charmyleis

ableitete. Der Name ist noch in einem Flur-

namen auf Kos erhalten. Pat on and Hicks
Inscr. of Cos 349. Dibbelt Quaest. Coae mythol.

(Diss. Greifswald 1891)^ 15. [Escher.]

Charoiades (XaQoiddtjg), des Euphiletos Sohn
aus Athen, befehligte als Stratege mit Laches das

von den Athenern Ende Sommers 427 v. Chr. den
Leontinern gegen Svrakus zu Hillfe gesendete

60 Geschwader (Thuc. Ill 86. Diod. XII 54, 5. lust.

IV 3, 6), fiel aber bald im Kampfe gegen die

Syrakusier (Thuc. Ill 90, 2). [Judeich.]

Charon (Xdocov, etr. Cliarufii)). Nach Diod.

I 92. 96 ist der Name mit der ganzen Figur
aegyptischen Ursprungs, vgl. E. Curtius Ionier

19, 50 und Kriiger Ch. u. Thanatos 5, wozu
Arch. Ztg. XXV 1867, 104, dagegen Wiedemann
Sammlung altaeg. Worter 44. Bei Eust. Od.
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p. 1716, 41f. wird Charybdis mit Ch. zusammen-
gebracht, vgl. Waser Skylla und Ch. 8 A. Nach
Serv. Aen. VI 299 xaz' avzltpQaaiv von ^eu'go),

vgl. auch Eust. p. 16, 35. 1703, 30ff. Gerhard
Gr. Myth. § 576, 2. Lehrs Pop. Aufs.2 288.

Xdgcov (W. j;ap-: Xdqneg, xatQw) ist eine Art
Kurzform zu xaQ-ond-g, mit (wild) funkelndem
Blick , vgl. v. Wilamowitz Horn. Unters. 225,

23. Vgl. Lyk. Al. 455 u. Tzetz z. St. Euphor.
frg. 47 bei Meineke Anal. Al. 84f. Steph. Byz. 10
s. 'Icovtj und Suid. s. Klscov. %dg. Hes. und
Etym. M. Eust. Od. p. 1666, 37. 1703, 30ff. Lyk.

Al. 260. 660.

1) Der Unterweltsferge: 6 yegawe xoQ&fievs

in der Minyas, aus welcher Polygnotos die Figur

des Ch., die in der Odyssee noch nicht erwahnt
wird (vgl. Eust. p. 1666, 37), fiir seine Nekyia
in der Lesche zu Delphi entnahm, ihn darstellend

als greisen Fahrmann im beladenen Schiffe bei

den Rudern, Paus. X 28, 2. Offenbar schon friih 20
eine Gestalt des Volksglaubens, erscheint Ch. nach
Aischylos (Sept. 854ff.) besonders bei Euripides

und Aristophanes; da fordert er auf, ins Schiff

zu steigen, Eurip. Alk. 254 (parodiert bei Arist.

Lvs. 606). Arist. Fro\ I85ff. Timoth. frg. 6 Bgk.
(Ath. VIII 341 c). FTG adesp. 433. Vgl. ferner

Eurip. Her. 432 (v. Wilamowitz Herakl. 112

107); Alk. 252ff. 361 (vgl. Konst. Man. IV 5).

439ff. 458. Arist. FrO. 139ff. 18Sff.; Plut. 278.

Athen. XIII 597 b. Luk. Char. u. 0. Anth. Pal. 30
V 53. 193. VII 67. 363; App. epigr. 236 (= CIG
6298). CIG 6203.- 6239. Das Fahrgeld (wofur

neben den allgemeinen Bezeiohnungen: vavlov,

7ioo-&firjXov [szoQ$fteTa\ , vavrtXitjg o§oX6g die sel-

tenern: bavdx^g) [Hes. Suid. Etym. M. s. v.], xau-
zrJQiov [Moiris p. 204 Piers. Choirob. bei Cramer
Anecd. Gr. II 232. 28], xaoxddcor [Suid. s. v.])

betrug zwei Oboloi nach Arist. FrO. 140ff. 270,

wahrend sonst regelmassig nur von einem Obolos

die Rede ist , den man dem Toten zwisehen die 40
Zahne geklemmt mitzugeben pflegte, Luk. de luctu

10 (vgl. Anth. Pal. XI 168, 6. 171, 7. 209, 3).

Prop. V 11, 7f. Iuv. Ill 264ff. (vgl. Schol. 267).

Apul. met. VI 18 ; Ausnahmefall bei Strab. Vin 373
(Eust. p. 286, 44f.), vgl. auch Suid. g. xoQ&firj'iov.

Orph. Arg. 1144. Schneider Callim. II 1851;
fiir diesbezugliche Miinzfunde in Grabern vgl. Her -

mann-BlumnerGr. Privataltert. 3671, 5; fiir die

Sitte und ihren Ursprung vgl. Rohde Psyche 24.

281f., 3. 702. Vergils Schilderung (Aen. VI298ff., 50
vgl. Sen. Here. f. 768ff.; Oed. 167ff.) scheint durch
etruskische Anschauung beeinflusst; der murrische

greise Fiihrer mit struppigem Haar und Jammen-
den Augen starrt von Schmutz; nur Beerdigte

darf er iibersetzen (vgl. Horn. II. XXIII 7 Iff.),

Lebende miissen den goldenen Zweig vorweisen,

Aen. VI 136ff. 406ff. (Ovid. met. XIV 113ff.); da-

fur dass er den Herakles ubergesetzt, musste er

ein voiles Jahr in Ketten liegen , Serv. Aen. VI
392. Mvth. Vat. II 149f.; porthmeus heisst er60
Petr. 121 v. 117. Iuv. Ill 266, sehr haufig por-

titor: Verg. Aen. VI 298. 326; G. IV 502. Prop,

a. a. O. Ovid. met. X 73. Sen. Here. f. 772. Lu-
can. m 17. VI 704. Sil. It. IX 251. Stat. Th.
IV 479. XII 559. Claudian. de raptu Pros. H
360 u. s, f.

;
vgl. noch Hor. c. II 3, 28. Tib. I

10. 36. Prop. II 4, 29f. IV 17, 24. Sen. Here.

f. 561 u. 0. Iuv. II 150ff. Stat. silv. V 1, 250ff.;

Pauly-Wiasowa III

Th. XI 587ff. CIL VHI 8992 (Cic. de nat. deor.

Ill 17). Ch. metaphorisch: Plut. Ant. 15 (vgl.

Suet. Octav. 35). Theophil. paraphr. gr. inst. Caes.

II 24, 2. Apul. de mag. 23. 56. Nikeph. Bryen.
hist. 1 2 (19) (Migne Gr. CXXVII 41). Auch sonst

im spatern Altertum der Tod iiberhaupt: Joseph,
ant. XIX 358. Anth. Pal. VII 603. 671. XI
133; Plan. 385. CIG add. 2239 c. Artemid. onei-

rokr. I 4, im Sprichwort bei Paroem. II 228. Suid.

s. X&Qwv. Isid. Etym. VIII 11, 42. Theod. Prodr.

IX 43. Niket. Eug. H 171ff. VIII 218ff., wie bei

den Neugriechen Charos oder Charontas; vgl. B.

Schmidt Volksleben d. Neugr. I 222ff. Lubke
Neugr. Volks- und Liebesl. p. '256ff. u. s. Ch. dar-

gestellt: bartig, oft hasslich und struppig, in Exo-
mis und Schiffermiitze, im Kahn mit Ruder; be-

sonders haufig auf attischen Grablekythen, wo zwei
Typen : ,der erste stellt die Ankunft der Toten am
Unterweltsflusse und ihre erste Begegnung mit
Ch. dar, wahrend der zweite eine Combination
herzustellen sucht zwisehen dieser Scene und
der Trauer am Grabmal, der erste lasst sich

wieder in zwei Abteilungen zerlegen, je nachdem
die Gestalt des Hermes teils vermittelnd eintritt,

teils weggelassen ist' (v. Duhn). Zwanzig Le-
kythoidarstellungen hat zusamrnengestellt Pot-
tier Et. sur les lee. bl. att. p. 34ff., weitere Ch.-

Darstellungen (Reliefs und Gemmen) ebd. p. 48.

Ausserdem vgl. besonders Miiller-Wieseler
Denkm. II Tf. 69. 869-71. Mylonas Bull. hell. I

1877, 39ff. z. Tf. I. II. Ill 177. IV 317f. v. Duhn
Arch. Ztg. XLIII 1885, Iff. z. Tf. I—III; Arch.

Jahrb. II 1887, 240ff. z. Ant. Denkm. 123. Helbig
D. Offentl. Sammlgen. Roms II 295. 300. 527f.

Philadelpheus^^.d^.IIIlSge, 1311T.Z..T.5.

Etruskischer Daimon, mit dem Namen Ckaru(ti)
bezeichnet, Fabretti Cllt. nr. 305 (z. Tf. XXVj.
2147 (vgl. Mon. d. Inst. II 9). 2162 (z. Tf. XL

;

vgl. Mon. VI 31, 1). 2514 bis (z. Tf. XLIV); pr.

suppl. nr. 403 (vgl. Mon. IX 14, 4): hasslich,

bartig und unbartig, krurnmnasig , mit tierisch

spitzen Ohren und fletschenden Hauern, auch ge-

fliigelt, im Chiton, mit Hammer als charakteristi-

schem Attribut (vgl. Hes. s. 'Axfiovidrjg), auch mit
Schlangen. Fiir weitere Darstellungen des gleichen

Daimons ohne Namensbeischrift
,
gewOhnlich in

der Function eines Seelenbegleiters oder Wachters
am Grabe, auch weiblich gebildet: Ambrosch
De Charonte Etrusco, Vratisl. 1837 (Ann. d. Inst.

IX 1837, 2, 253ff. [Braun]). Dennis Cities and
cemeteries of Etr. Pottier a. a. O. 4 If. 44ff.

Bull. d. Inst, 1864, 39. 1877, 100ft". 115. Ann.
d. Inst. XXXVIII 1866, 438 z. tav. d'agg. W.
LI 1879, 299ff. (KOrte). Arch. Ztg. XXIX 1871,
60 z. Tf. 46. Rom. Mitt. I 183. X 84. Kritische

Sichtung WTinsehenswert. Der etruskische Todes-

gott mit Hammer trat auch als Maske in der Arena
auf, um die Leichen der gefallenen Gladiatoren
fortzuschleppen, Tertull. apol. 15; ad nat. I 10,

dazu Keck Ann. d. Inst, LIU 1881, 18ff. z. tav.

d'agg. A und z. Mon. XI 25.

2) Name eines Teilnehmers an einer Eberjagd
oder eines Kriegers auf altkorinthischen Vasen,

Kretschmer Gr. Vaseninschr. p. 18 nr. 13 u. 14,

p. 23 nr. 27, p. 2271, vgl. auch Arch. Ztg. XLIII
1885, 238.

3) Hund des Aktaion : Aisch. frg. 241 N. (aus

Poll. V 47) und Hyg. fab. 181, wo im zweiten Ver-

69
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zeiehnis fCoran (p. 37, 14 Sell.); vielleicht aucli

ist Ch. als Kurzform zu Chaiops bei Hj'gin anzu-

sehen und statt Goran Corax zu lesen, wenn nicht

Borax bei Hygin auf das Korax des Aischylos

zuriickzufuhren ist (vgl. Roscher Myth. Lex.

II 1380). Hundsname auch in einer Darstel-

lung der kalydonischen Eberjagd, CIG 81S9.
[Waser.]

4) Thebaner, in dessen Hause sich die Ver^

schworenen im J. 379 versammelD und der sich

an der Ermordung der Oligarchen beteiligt, Pint.

Pelop. 9—11; de gen. Socr. 27—30; vgl. Xen.

hell. V 4, 3. Curtius Gr. Gesch. Ill 6 256ff.

[Kirchner.]

5) Lakedaimonier, Zeitgenosse Lysanders, er-

wahnt bei Plutarch, apophthegm. Lacon. var. 25.

[Niese.]

6) Der Zimmermann oder Kiinstler (xexxa>r,

vgl. Welcker Kunstbl. 1827 nr. 83) bei Ar-

ehilochos frg. 25, PLG II 390Bgk.4 = Arist.

Khet. Ill 17. Arohilochos liess ihn die lehrhaften,

aus Plut. de trampill. an. 10 zu erganzenden Verse

ov fioi xd riysai tov aoXv^Qvaov [itkei xrX. (naeh

Vers 1 ist wohl mit Plutarch eine Liicke anzuneh-

men) vortragen, die spater vielfach nachgeahmt sind

(Anacreont. 8. Anth. Pal. IX 110; ahnlich auch

Horaz ep. II). Aristoteles meint, er habe damit

naheliegenden Eurwendungen ausweichen wollen,

die man ihm hatte machen kOnnen, wenn er eine

solche Moralpredigt in erster Person gehalten

hatte. S. 0. Immisch Philol. XLIX 199, oben

Bd. II S. 501, 5ff. [Crusius.]

7) Charon (FHG I 32—35. IV 627. 628) von

Lampsakos (Strab. XIII 589 ex Aa/iyjaxov . . Xd-
qwv . . 6 ovyyeayevg. 583 (aus Demetrios von Skep-

sis). Plut. de malign. Herod. 20; mul. virt. 18.

Athen. X 394e. XI 475 b. XII 520 d. Schol. Apoll. II

477. Phot. s. Kvprjfiog: 6 Aafiyjaxtjvog), nach Suidas

des Pythokles, nach Paus. X 38, 11 des Pytheas

Sohn, gab im 5. Jhdt. die Chronik von Lampsakos,

in ionischem Dialekt, heraus (h devxigcot "Qqcov

Athen. XII 520 d, iv xolg "Qgoig XI 475 b,

"(2<povg Aa/j.y>axrjviov ev fitfiXiois S Suid., die Buch-

zahl ist natiirlich jung). Der Stil der Chronik

tritt frg. 3" noch sehr drastisch hervor; die Ge-

schichten von Lampsake (frg. 6) und dem Krieg

zwischen Kardianern und Bisalten (frg. 9), sowie

das Marchen von der Hamadryade (frg. 12) ge-

h6ren zu den besten Proben des Tons, der in

diesen ionischen Stadtgeschichten herrschte. Die

Chronik ist jedenfalls verflffentlicht , nachdera

Artaxerxes I. Themistokles zum Stadtherren von

Lampsakos gemacht hatte (Plut. Them. 27), also

nach 465/4, andererseits vor Beginn des 4. Jhdts.

Ob Ch. junger oder alter als Herodot war, ist

nicht auszumachen ; die conventionelle antike Lit-

teraturgeschichte (Dionys. de Thuc. 5. Plut. de

Herod, malign. 20. Tertull. de an. 46) setzt ihn

nur darum vor Herodot, weil sie alle sog. ,Logo-

graphen' wegen ihres Stiles und der mangelhaften

Okonomie fur vorherodotisch halt, ohne sich darum
zu kflmmern, dass bei VerOffentlichung von Stadt-

geschichten und dem selbstandigen Componieren
eines epischen Geschichtswerkes immer etwas

Verschiedenes herauskommen muss. Doch lasst

sich mit einiger Sicherheit behaupten, das Herodot

Ch. nicht beniitzt hat. Es versteht sich ganz von

selbst, dass ,die Chronik von Lampsakos' urspriing-

lich das einzige Buch war, das Ch.s Namen trug,

ebenso aber auch, dass spater, vornehmlich wohl

infolge der romantischen Vorliebe des Fruhhelle-

nismus fur diese Litteratur, das Original excerpiert

und dem veranderten Geschmack angepasst wurde.

So erklaren sich die Nebentitel i7ea<_ Aa/nyidxov

(p Suid.), Exlaeig xofamv (iv PifiXiotg ,5 Suid.), Ifeo-

avxd (Athen. IX 394 e. Suid. iv ptpiioigj) ohne

Schwierigkeit ; vielleicht gehOrt auch 'E)li\vixd

10 (Iv Pipiioig d Suid.) hierher, wenn nicht Ver-

wechslung mit Charax vorliegt. Alle anderen

Titel im Artikel des Suidas sind dem alten Lam-
psakener unbedingt abzusprechen, nicht nur Ai-

&iomxd, Aifivxd , KQrjxixd ev pipiloig y, IJeQt-

jiXovg rmv exxog xcov 'HgaxXeicov artjXoov, sondern

auch der, den Suidas in verdorbener Gestalt uber-

liefert JjQvrdvsig jj agzovxag rovg xwv AaxsSai-

/j,ovtwv • eon Se %Qovixd. Denn cogoi sind freilich

Chroniken, aber nicht yjiovixd im antiken Sinne,

20 und die behebte Conjectur Aafiifiaxtjvmv fiir Aa-
xedatpovlcov ist so unwahrscheinlich wie nur mOg-

lich. Es handelt sich um ein junges Buch mit

KOnigslisten und Magistratstafeln, Genaueres be-

haupten zu wollen, ist nicht geraten.

8) Charon von Naukratis (FHG IV 360. Suse-

mihl Gr. Litt.-Gesch. II 152. 692), soil nach

Suidas verfasst haben 'legeig xovg iv 'AXel-avdQeiai

xai z~vg ev AlyvTitwi xal xa km ixdatov TZQa-

X&ivia, BaaiXelg rovg ix nakaiov yeyovoiag sv ixd-

30 ozoii efhei xal ITegi NavxQarewg xal SVm uva

jrspt Alyvnxov. Der zweite Titel diirfte auf eine

Sammlung praehistorischer und historischer Ko-

nigglisten gehen, wie sie Eusebios aus Kastor und
Porphyrios erhalten hat. Schwieriger ist der erste

zu erklaren; am nachsten liegt es, an ein mit

historischen Daten versehenes Verzeichnis der epo-

nymen Priestertflmer in Alexandrien und Ptole-

mais (vgl. S track Die Dynastie der Ptolemaeer

17 Iff.) zu denken. So sonderbar es auch an-

40mutet, dass die Formen der hellenischen Stadt-

geschichte auf die Ptolemaeergeschichte iibertragen

sein sollen, diirfte dies immer noch wahrschein-

licher sein als eine blosse Publication von Tem-

pelarchiven. Eine Vermutung liber die Zeit wage

ich nicht.

9) Charon von Karthago (FHG IV 360. Suse-

mihl Gr. Litt.-Gesch. II 386), verfasste nach

Suidas Tiqawoi oaoi ev xiji Evgrnnrji xal_ 'Aola

yeyovaoi, Bioi lv66g'a>v dvSgoiv ev Piplioig d, Bioi

50 6/ioia>g yvvatxoiv ev S. Von den fSlschhch unter

Ch. von Lampsakos gestellten Titeln sind ihm mit

einiger Wahrscheinlichkeit zu geben Affliomxd,

Atpvxd, IlEQijilovg x<ov ixxog x&v 'HQaxki&r

oxif/.&v. Er ist nicht vor das 3. Jhdt. und nicht

spater als 146 v. Chr. zu setzen. [Schwartz.]

Charondas (XagcovSag). 1) Aus Katane auf Si-

cilien (Steph. Byz. s. Kaxdrrj), einer der beruhmten

Gesetzgeber des Altertums, der neben Lykurg.

Solon, Zaleukos u. a. genannt zu werden pflegt

60 (Cic. de leg. I 57. Seneca epist. 90, 6). Er gait

als Urheber der Gesetze Katanes und der flbri-

gen chalkidischen Colonien Siciliens und Italiens,

also der ro/ii/ia XaXxidtxd (Plat. rep. X 599 E.

Aristot. polit. II 12 p. 12"4a); insonderheit herrsch-

ten seine Gesetze in Rhegion (Herakleid. Pont,

polit. 25, 4), und man erzahlte daher, dass er hier

als Verbannter gelebt habe (Aelian. var. hist. Ill

17). Nach Aristoteles (pel. VI (IV) 11 p. 1296 a)
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war er, wie Solon, aus dem Mittelstande, ein

(isoog nolhrjg. Sein Name erinnert an Boiotien,

aber es liegt kein Grund vor, deshalb mit A.

Holm seine chalkidische Abkunft zu bezweifeln,

Gewiss ist Ch. eine wirklich historische Per-
sCnlichkeit; aber es giebt weder iiber ihn selbst

und seine Zeit noch iiber sein Werk glaubhafte Nach-
richten. Er wird, wie begreiflich, haufig mit Zaleu-

kos in Verbindung gebracht, der angeblich Olymp.
29 (664-660) in Lokri wirkte. Eine von Aristoteles

pol. II 12 erwahnte Tradition macht ihn zu dessen
Schiiler. Umgekehrt miisste er nach einer freilich

sehr spaten Notiz bei Theodoret (de cur. Graec.
aff. IX vol. IV p. 608 C ed. Paris. 1642) alter

sein als_ Zaleukos, da er hier der alteste Gesetz-
geber Siciliens und Italiens genannt wird. Andere
wiederum machen den einen wie den andern zu
Schfilern des Pythagoras (Diog. Laert. VIII 16.

Porphyr. vit. Pyth. 21. Iamblich. vit. Pyth. 33.

130. 172. Seneca epist, 90, 6). Diodor XH 11, 3
(ebenso Val. Max.VI 5 ext. 4. Schol. Plat. rep. 599 E.
Themist. orat. II 81 b) setzt ihn nach Thurii. Er er-

zahlt, Ch. sei bei Grtindung dieser Stadt (444 v. Chr.)

zum Gesetzgeber erwahlt worden. Dies ist ein

Irrtum, der sieh nach Heynes Vermutung (Opus-
cul. acad. II 160f.) wohl daraus erklart, dass die

Thurier einen Teil der chalkidischen Gesetze an-

nahmen ; denn dass im iibrigen die Thurinischen
Gesetze keineswegs in alien Stiicken mit denen des
Ch. iibereinstimmten, hat Bentley gezeigt (aus

Stob. flor. XLIV 22), und es ist kein Zweifel,

dass Ch. lange vor Thuriis Griindung lebte. Man
wird anzunehmen haben, dass Ch. vor der Auf-
hebung Katanes durch Hieron (476 v. Chr.) lebte;

aus Herakleides Pont, polit. 25, 4 geht ferner her-

vor
, dass er alter war als Anaxilas von Rhegion

,

der 494 zur Regiernng kam; also gehOrt er dem
6. Jhdt. an. Das was uns aus seinen Gesetzen
bekannt ist, gestattet keine Schliisse auf die Zeit

des Urhebers, zumal da wir fiber den Inhalt der-

selben nur wenig Sicheres wissen. Es ist dem
Ch. ergangen, wie den alten Gesetzgebern iiber-

haupt; auch die spateren Erweiterungen und Ande-
rungen der chalkidischen Gesetze gehen unter seinem
Namen; h5ren wir doch, dass in Rhegion, das sich

der Gesetze des Ch. ruhmte, auch noch andere
Gesetzgeber aufgetreten sind (Iambi, vit. Pvth.
130. 172). Eine Sammlung der Gesetze des"Ch.
kennt schon Aristoteles ; sie enthielten nicht viel

Eigentumlicbes (polit. II 12 p. 1274 b) ; unter dem
was er gelegentlich erwahnt, ist altertumlich nur
die Benennung 6/uoohvot, ,die aus einem Brot-

korb Essenden' furdieHausgenossen; anderesweist
entschieden auf jiingere. demokratische Zeit hin
(Aristot. pol. I 2 p. 1252 b. LT 12 p. 1274 b. VI
(IV) 13 p. 1297 a). Aristoteles rflhmt die Ge-
nauigkeit und Feinheit der Ausarbeitung ; auch
das wird nicht als ein Zeichen besonderer Alter-

tiinilichkeit zu gelten haben, und man darf an-

nehmen, dass in dieser Sammlung das Werk des
Ch. in stark verjungter Form vorlag. Diese Ge-
setze erfreuten sieh grossen Ansehens ; als das
kappadokische Mazaka in der ersten Halfte des
2. Jhdts. eine griechische Stadt wurde, nahm es

die Gesetze des Ch. an; ein Beamter, voptcodog

betitelt, war mit ihrer Auslegung betraut (Strab.
XII 539). Ferner in Athen wurden sie nach Her-
mippos beim Weine vorgetragen, woraus man

gewiss nicht schliessen darf, dass sie in Versen
abgefasst waren (Athen. XIV 619 b, wo man fiir

'Aftrjvrjai nicht, wie Philol. V 421 vorgeschlagen
worden ist, Kaxdvrjoi schreiben darf; man kann
hier vielleicht an die selfsame Notiz des Steph.
Byz. s. Kardvf] erinnem, der von Ch. sagt o Si-

datjfiog xmv 'Adtfyrjoi vo/iofiexaiv). AusfuhrlicheT
handelt iiber die Gesetzgebung des Ch. Diodor
XII 12—19, in einem Abschnitt, der zum Teil

10 aus sehr truber Quelle geflossen ist und nur einiges

Brauchbare enthalt; zu erwahnen ist die Bestim-
mung des Schulunterrichts fur alle Biirgersohne
auf Kosten der Gemeinde (c. 14), die Fiirsorge fiir

dieWaisen (c. 15), Ehe- und Familiengesetze (c. 18),
wobei aber immer der Zweifel besteht, ob es Ge-
setze des Ch. oder Gesetze von Thurii seien. Diodor
berichtet, dass Ch. Anderungen der Gesetze sehr
erschwerte ; wer ein neues beantragte, musste mit
dem Strick um den Hals vors Volk treten und

20 hatte das Leben verwirkt, wenii sein Vorschlag
verworfen. wurde (vgl. Demosth. XXIV 139). Ch.
selbst besiegelte seine gesetzliche Gesinnung durch
den Tod. Er kam, wie Diodor XLT 19 weiter
erzahlt, aus Versehen bewaffnet in die Volks-
versammlung, was in seinen Gesetzen verboten
war. Hamisch wies ihn ein Gegner darauf hin

;

er zog darauf das Schwert und gab sich selbst

den Tod. Ahnlich wird von Diokles und auch
von Zaleukos erzahlt (Diod. XII 19. XIII 32, 2.

30 Val. Max. VI 5 ext. 4). Es ist eine typische

Anekdote ohne historischenWert. Bei Ioh. Stobaios

noril. XLIV 40 (vol. II p. 180f. Meineke) ist eine

in mildem dorischem Dialekt verfasste Einleitung
zu den Gesetzen des Ch. erhalten (XagavSa Ka-
xavaiov nqoolfua vdfuov), die auch Cicero (de leg.

II 14. Ill 5) erwahnt, wie auch dem Zaleukos
eine solche zugeschrieben wird (Stob. flor. XLIV
20f. Diod. XII 20, 2). Es ist eine Ermahnung,
Gerechtigkeit , Zucht und Tugend zu iiben, der

40 Obrigkeit und den Gesetzen zu gehorchen, die

Eltern, Getter und Toten zu ehren, das Vater-

land iiber alles zu lieben u. s. w., ganz allgemein,

ohne jeden individuellen Charakter. Wie B e n 1 1 e y
erkannte, lehren Dialekt, Sprache und Inhalt,

dass es ein spateres Machwerk ist, das in einigen

Stiicken sich vielleicht an die Wirklichkeit an-

lehnt. Derartige belehrende Einleitungen lagen
der praktischen Gesetzgebung alterer Zeit ferae

(Plato de leg. IV 722 E). Erwahnenswert ist der

50 Schluss, wo es heisst, dass jeder Burger diese Lehren
auswendig wissen und bei festlichen Gelagen auf
Befehl des Festleiters vortragen solle. Dies er-

innert an die oben erwahnte Notiz iiber den Vortrag
der Gesetze des Ch. in Athen ; auch der Nomode
in Mazaka (s. o.) setzt eine solche Bestimmung
voraus, und da auch anderswo Ahnliches geschah,
so mag wohl sein, dass es in spaterer Zeit in den
chalkidischen Stadten wirklich in Geltung war.

Litteratur. Das Beste iiber Ch. sagt Bentley
60DieBriefe desPhalaris (deutsch vonW. Ribbeck)

378f. Ihm folgt im wesentliehen Heyne Opus-
cula acad. II 147f. Minderwertig ist St. Croix
in der Histoire de l'academie des inscriptions et

belles lettres XXXXII (1786) 316f. und F. D.
Gerlach Zaleukos, Charondas und Pythagoras
(Basel 1858) 77f.~ Vgl. auch A. Holm Gesch.
Sicil. I 153f. 401. Busolt Griech. Gesch. 12 4261

[Niese.]
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2) Archon in Chaironeia, 2. Jhdt, v. Chr.,

IGS I 3379. [Kirchner.]

Charoneia (Xag<ov[eJia) , Hohlen, die durch

schadliche Diinste, die aus ihnen aufstiegen, jedem
Lebewesen, das ihnen nahte, besonders Tieren und
speciell dariiber wegfliegenden VOgeln den Tod
brachten und daher fur Eingange in die Unterwelt

galten, dem Pluton heilig, daher auch nXovxwvta
genannt (Strab. V 244 [s. Art. Avernus lacus]

Namen des Charon abgeleitet) , Name mehrerer

Erdrisse oder Hohlen (viele in der Nahe des ka-

rischen Maiandros), die ihr Entstehen Erdbeben

verdanken. In ihnen befand sich nicht selten

Stickluft (s. Art. Charoneia).
1) Bei Magnesia am Maiandros in Karien,

Strab. XII 578.

2) Auf der Strasse zwischen Tralleis und Nysa.

bei dem Ort (noXis) Acharaka (s. d.) in Karien,

XIII 629. XIV 649. Cic. de div. I 36) oder spi- 10 neben dem wohlbestellten Hain und Tempel des

racula Ditis (Verg. Aen. VII 568. Apul. met. VI
18; de mundo 17; vgl. auch Varro bei Isid. Etym.
XIV 9, 2 und bei Serv. Aen. VII 563. Plin. II

95. Solin. VII 6), ostia Ditis (Verg. Gcorg. IV
467 ; Aen. VIII 667) , ianua Ditis (Verg. Aen.

VI 127. Val. Place. VI 112f. Arnob. V 28), ia-

nua Oroi (Plaut. Bacch. 333. Lucr. VI 762),

'AxsQovcua (Isid. a. a. 0.) , Aeheruntis ostium
(Plant. Trin. 525). Xagcovia (s. Art. Charonion)
kennt Strabon hauptsachlich in Kleinasien im 20

Fhissgebiet des Maiandros: bei Hierapolis (Strab.

XII 579. XIII 629. 630. Plin. a. a. 0. Apul. de

mundo 17. Anon. Vat. XXXVII bei Keller Scr.

rer. nat. min. I) , bei Acharaka auf dem Wege
zwischen Tralleis und Nysa, zur Nysals gehorig, wo
ein IIXovt(oviov verbunden init Incubation (Strab.

Xn 579. XIV 649. 650. Eust. Dion. Per. 1153
[Miiller Geogr. gr. min. II 405, 19ff.]) und beim
Dorfe Thymbria, unterhalb Magnesia, vier Stadien

Hades und der Kore. tJber dem Hain lag die

Grotte Ch., in der Kranke durch Incubation von

Priestern Heilung suchten. Zuweilen brachten

auch Kranke mehrere Tage darin ohne Nahrung
zu. Fur andere Leute soil der Anfenthalt dort

schadlich gewesen sein. Bei einem jahrlichen

Fest wurde ein Stier in die Hohle gebracht, der

nach kurzem Hineinlaufen tot niederzusturzen

pflegte. Strab. XIV 649.

3) Bei Myus im karischen Ionien, Strab. XII

578. [Biirchner.]

4) Charonion oder Plutonion war eine Vertie-

fung bei Hierapolis , deren Boden von giftigen

Dampfen bedeckt war, so dass Tiere darin starben,

Strab. XII 579. XIII 629ff. Zwischen 19 n. Chr.

und 380 ist es verschwunden. Partsch AbhandL
fur Martin Hertz 121. Earn say Cities and

bishoprics of Phrygia I 86. [Ruge.]_

Charope (Xagojitj, -eia), eine Bakchantin im
von Myus (Strab. XII 579. XIV 636). Ch. auf 30 Gcfolge des Dionysos. Nonn. Dionys. XXXVI
Munzen von Magnesia, Drexler Wschr. f. kl. Ph.

XIII 1896, 390ff. Charoneae aerobes bei Plin. a.

a. 0. Xao(6veia fidga&ga bei Galen, de usu part.

VII 8; in'Hippocr. imd^/t. A (III 540. XVII A 10

Kiihn). Vgl. noch Antig. Karyst. CXXIII (135)

Keller. Aretaios I 7. Diog. Laert. VII 123. Iambi,

de myst. IV 1. Simpl. u. Philop. in d. Comm. in

Aristot. Gr. XI 194, 15. XV 390, 22. 476, 22.

602, 14. Psell. n. heQy. Saif*. p. 20 Boiss. Vgl.

256. 2731; ebenso heisst auch eine Traubenart,

Pollux VI 82. Vgl. Charops Nr. 3.

[Escher.]

Charopides. Athener (Sxa/j,fl(ovidi]g). 'EXXr]vo-

xafiiag im J. 424/3, CIA I 273. [Kirchner.]

Charopinos (Xagomvog). "Aq/_o>v BoimxoTg

2. Jhdt. v. Chr., IGS I 393. 3068." 4259.

[Kirchner.]

Charopos (Xoqotio;, auch XaQotp, von xclq, zai-

Bohde Psyche 1981'., 1. XaQwviov nqdaamov 40 qw ,funkelnden Blicks', Schol. II. II 672. Eustath.

©der ngoawjiov XaQcovog als d,-xoxQOJiawv zur Ab
wehr einer Pest, Tzetz. exeg. in II. p. 93 Herm. und
Chil. II 920f. [Waser.]

Xagcqveioi xXCfiaxeg, nach Pollux Name der

unterirdischen Treppen im Theater, mittelst derer

Schauspieler aus einem Unterraum emporsteigen

konnten, IV 132: ai de xagcbvstoi xXi/iaxsg xaxd

ras ex x«>v sS(oXio>r xadoSov; xet/uevcu, xd d'ScuXa

d.V avx&v avcmenTK/voi (vgl. IV 127). Die An-

il. 317,42, Ebeling Lex. Homer. Pick-Bechtel
Griech. Personermamen^ 404. 414. Maass Or-

pheus 153). 1) Beherrscher von Syme, Gatte der

(Charis?) Aglaia, Vater des Nireus. II. II 672.

Arist. pepl. 17 B. Apollod. epit. Ill 13 W. Diod.

V 53, 2. Hyg. fab. 97. 270 (Charops). Tzetz.

Lyk. 1011. Luc. dial. mort. 25.

2) Gatte der Kephalostoehter Oie, der Epo-

nymen des attischen Demos Oie. Suid. s. Olijdev.

gabe, dass die %. xX. ihrer Lage nach den Treppen 50 Phot. Lex. p. 232. Philochoros bei Harpokr

des Zuschauerraumes entsprachen. geniigt nicht,

um ihren Platz genauer zu bestimmen. In den

erhaltenen Dramen findet sich kein Auftritt. in

dem derartige Treppen erforderlich wiiren (s.'i™-
xieo/j-a); es bleibt daher zweifelhaft, ob Pollux sich

auf eine Einrichtung des hellenistischen oder des

rOmischen Theaters bezieht. Uber die in einigen

Theatern vorhandenen unterirdischen Giinge und

Treppen, s. Orchestra. Vgl. A. Miiller Biih-

Olfjdev (Charops). [Escher.]

Charops {Xdgoy, auch XaQoxog). 1) = Cha-

ropos Nr. 1, Hyg. fab. 270.

2) = Charopos Nr. 2. Harpokr. s. Oirjftuv.

3) Ein Thraker, Vater des Oiagros, Gross-

vater des Orpheus. Er verriit dem Dionysos den

beabsichtigten nachtlichen Uberfall des Lykurgoa

und wird dafiir nach dem Tode des Lykurgos von

dem Gotte als KOnig von Thrakien eingesetzt und
nenaitertumer 150. Dorpfeld und Reisch Das 60 in die bakchischen Weihen eingeweiht. Diod. Ill

griechische Theater 248. 272. [Reisch.]

XaQcoveios &VQa, auch Xdgwro; dvga, Xa-
giovewv, hiess im Gefangnis zu Athen die Thiir,

durch welche die Verbrecher zur Hinrichtung ab-

gefiihrt wurden, das Armesiinderpfortchen. Poll.

VIII 102. Hesych. Schol. Aristid. vol. IH 65.

Zenob. prov. VI 41. [Thalheim.]

Charonion (Xagwvtov naml. Ieg6v, von dem

65, 4f. Lobeck Aglaophamus 323.

t) a) Beiname des Herakles, der unter dieseiu

Namen in der Nahe des Zeusheiligtums auf dem
Laphystion verehrt wurde. Nach boiotischer Uber-

lieferung hatte er dort den Kerberos aus der Unter-

welt emporgefuhrt , Paus. IX 34, 5. b) Sohn

des Herakles, Vater der Isis, <Pgvyia yQa/tfiaxa

erwahnt von Plut. de Is. et Os. 29.
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5) Ein Lemnier (?), Stat. Theb. V 159.

I
6) Sohn des Hippasos, Bruder des Sokos, von

Odysseus vor Troia getotet. II. XI 426f. Ovid,

met. Xm 260.

7) Hund des Aktaion. Hyg. fab. 181; vgl.

Horn. h. in Merc. 194. [Escher.]

8) Xdgoyi, der erste in der Eeihe der zehn-

jabrigen Archonten 01. 7, 1—9, 2 = 752—743.
Dion. Hal. ant. I 71, 5. 75, 3. Veil. Pat. I 2,

3. 8, 3. Euseb. Chron. I 189. II 80 Schoene.

Hieron. ebd. II 81. Exc. lat. Barb. ebd. I 217.

Sync. 399, 7. [v. Schoeffer.]

9) Sohn des Telemachos aus Elis. Er siegt

zu Olympia urn die Mitte des 1. Jhdts. v. Chr.

xiXrjTt xeXsiw. Sein Standbild in Olympia, wo-

von Basis mit Inschrift erhalten, Inschr. von Olym-
pia 207. [Kirchner.]

10) Lieblingsname auf einer rotfigurigen Schale

des 6. Jhdts. Klein Lieblingsinschriften 36. Wer-
nicke Lieblingsnamen 89. [C. Robert.]

Charta, & ydQtris (% x"Szv)> bezeichnet das

aus der Papyrusstaude (Cyperus Papyrus L.) ge-

wonnene und verarbeitete , aber noch nicht be-

schriebene Buchmaterial (s. unter Buch oben

S. 943). Das Wort ist wohl, wie die sinnverwandten

si&nvQog (Schaft der Papyruspflanze) und (IvflXog

(deren Mark) agyptischen Ursprungs (s. unter

Byblos Nr, 4 oben S. 1102); und wie das Wort
selbst, ist auch die Sache, die es bezeichnet, im
Nillande zu Hause, und von dort aus zu den Grie-

chen und ROmern gekommen. Unsere Kenntnis

von der Herstellung und Verwendung der Ch. be-

ruht hauptsachlich auf der ausfiihrlichen Schil-

derung des alteren Plinius, n. h. XIII 68—89,

einer Stelle , die haufig interpretiert worden ist

und eine umfangreiche Litteratur hervorgerufen

hat; an sie schloss sich bereits Melchior Gui-
landinus an in seinem zuerst Venedig 1572 er-

schienenen Buche Papyrus, hoc est commentarius
in tria C. Plinii maioris de papyro capita, und
sie ist der Angelpunkt auch fur die neueren Ab-
handlungen iiber die Ch. geblieben. Von diesen

sind besonders zu nennen H. Bliimner Techno-

logie und Tenninologie Bd. I Abschn. 7 (die Fabri-

cation des Papiers und Schreibmaterials) S. 308

—

327, und Th. B i r t Das antike Buchwesen, 5. Cap.

S. 223—255. Bei Bliimner findet sich auch

ein Verweis auf die ziemlich umfangreiche Lit-

teratur, die neneste ist nachgetragen von F. Blass
Palaeographie , Buchwesen und Handschriften-

kunde, Iw. Miillers Hdb. P 333—336.
Die Be.schreibung des Plinius weist im ein-

zelnen mancherlei Schwierigkeiten und Unklar-

heiten auf, die, wie ich glaube, weniger durch

Textverderbnis entstanden sind, als dadurch, dass

der Autor im Eifer des Excerpierens sich einer

zu gedrangten Kiirze befieissigte und manchen
verbindenden Gedanken ausliess, den wir heut-

zutage zum volligen Verstandnis notwendigerweise

haben mussten. Das Wesentliche aber, was wir

trotzdem aus ihm lernen konnen, sei im folgen-

den dargelegt.

Plinius beginnt § 69 mit einem kurzen Uber-

blick iiber die Geschichte des Schreibmaterials,

den er vollstandig aus Varro geschopft hat, wie

die zweimalige Nennung dieses Autors am Anfange
und am Schlusse des Abschmttes beweist. Dem-
nach hat Varro die Ansicht ausgesprochen , die

Ch. sei erst nach der Griindung des agyptischen

Alexandreia durch Alexander den Grossen bekannt

geworden und in Gebrauch gekommen; eine Be-

hauptung, die den Thatsachen nicht entspricht,

sondern vielmehr eine Gelehrtenconstruction ist.

Das beweist allein die Inschrift CIA I 324 aus

dem J. 407 v. Chr. : %d@Tai scov^ihjaav 8vo, aa-

vlSsg rsTTciQsg, und dass fur den griechischen Cul-

turkreis, im besonderen Ionien, schon Herodot

10 stillschweigend den allgemeinen Gebrauch der Ch.

fur litterarische Zwecke voraussetzt, erhellt aus

seinen Worten V 58: xal rag ftifiXovg dup&sQag

xaJJovai and xov jiaXatov ot "Icovsg , oxi xoxi iv

ojtdvi fii'fSXmv £%qeovxo Stqp&eQtjoi alyiyoi xai oii-

rjat " Sxi Si xax' ifjik noXXoi zmv fiaQfi&QWV de xoi-

avxag ditpftspag ygaqjovoi. Die Erfindung der

Sup&sQa (membrana) aber (s. unter Ai<p&EQa und
Me inbran a) schreibt Varro an unserer Stelle

dem Eumenes von Pergamon zu, § 70: mox
20 aemulatione cirea bibliolheeas regum Ptolemaei

et Eumenis, supprimente ohartas Ptolemaeo idem
Varro membranas Pergami tradit repertas. Diese

Geschichte kehrt in spaterer Zeit haufiger wieder

(so bei Hieron. ep. ad Chrom. VII und Joannes

Lydus de mens. p. 14, 11 ed. Wuensch, beiden

durch Sueton vermittelt), und zeigt deutlich, dass

es die Bivalitat von Alexandreia und Pergamon
und die Verschiedenheit des von beiden Cultur-

centren benutzten Schreibmaterials war, die Varro

30 zu seiner Construction reizte.

Auf diese historische Einleitung folgt § 71—73 eine naturgeschichtliche Beschreibung des

Papyrus und eine Aufzahlung der verschiedenen

Arten seiner Verwendung, die Plinius aus Theo-

phrasts Pflanzengeschichte (IV 8, 3ff.) entnommen
hat. Es ist eine Staude, die hauptsachlich im
Nildelta gedeiht; sie sendet aus einer armdicken

Wurzel dreikantige Stengel aus, die eigentlichen

Papyri, die eine biischelartige Blume tragen. Die

40 Stengel werden, wie Plinius ausdriicklich sagt,

bis zu 10 oubita (4,44 m.) hoch, eine Angabe, die

Bliimner (a. O. 309) mit 14 Fuss fibersetzt.

Birt a. O. 225 bestreitet die Moglichkeit einer

solchen Hohe und will an dem theophrastischen

Mass von 4 Ellen (1,85 m.) festhalten ; wie ich

glaube, mit Unrecht: die Papyrusstauden am Anapo
bei Syracus erreichen heute durchschnittlich mehr
als doppelte Mannshohe.

Sodann wendet sich Plinius mit § 74 zur

50 Fabrication der Ch. aus dem Papyrus. Das Mark
der Pflanzenstengel — nicht, wie man friiher an-

nahm, der Bast — wird mit einem scharfen In-

strument in sehr diinne, aber mSglichst breite

Lagen zerlegt. Da der Stengel der Papyrusstaude
dreikantig ist, so hat das Mark im Querschnitt

die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks, und die

breiteste Lage ist diejenige, die der Hohe dieses

Dreiecks entspricht; von da ab nehmen die Lagen
nach beiden Seiten hin an Breite ab. Da nun

60offenbar diejenige Ch. die beste ist, die aus der

geringsten Anzahl Querstreifen besteht — sie

bietet die gr5ssten einheitlichen Flachen, und die

Feder ist am wenigsten in Gefahr, durch Stecken-

bleiben in den Fugen die Gleichmassigkeit der

Schrift zu schadigen — so ist leicht verstandlich,

warum Plinius an dieser Stelle von den Mark-

streifen sagt: principatus medio atque hide scis-

surae ordine, und dann sofort zur Aufzahlung der
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einzelnen Sorten der Ch. iibergeht , deren Giite erkliirt. Wollen wir nun beide Definitionen com-
ja mit von der Breite der scissurae abhangig war. binieren, so erhalten wir fur seapus die Bedeu-

Nach Nennung der Papyrusarten , wie der tung eines Bandchens Schreibpapier (ich glaube
Handel sie unterschied, fahrt Plinius in der Schil- nicht, dass man chartae seriptae pressen darf),
derung der Fabrication fort. Sie geschieht auf das aus einer bestimmten Anzahl von Blattern
Platten, die rait Nilwasser feucht gehalten wer- besteht; diese Anzahl giebt nun gerade Plinius
den, da, nach Ansicht des Plinius, die tru.be an unserer Stelle auf 20 an. Soil diese Erkla-
Fliissigkeit dem Leim erst die reehte Kraft giebt. rung einen Sinn haben, so kann der seapus na-
Zuerst wird eine Eeihe Streifen Ton mOglichster tfirlich nur eine kaufmannische Einheit gewesen
Lange, nur oben und unten gerade geschnitten 10 sein, nach der die Ch. im Handel ging; aus meh-
(so verstehe ich die Worte resegminibus utrim- reren scapi setzte man dann nach Bediirfnis die
que amputatis), dicht nebeneinander auf der Tafel grOsseren Rollen zusammen. Den Namen aber hatte
vertical in der Kichtung auf den Arbeiter zu diese Einheit wohl gerade daher, dass sie unge-
festgeleimt, dann wird daruber eine andere Schicht fahr der Masse Ch. entsprach , die ein einzelner
ebenso quergelegt: die erste ist die Unterlage, Schaft liefern konnte.
oder, wie Plinius mit einem von der Webekunst Der nachste Paragraph, der noch mit der Fa-
entnommenen Gleichnis sagt, die horizontalen statfw- brication zu thun hat, ist 81; hier bekommen
mina ; die zweite die subtemina, bilden die eigent- wir eine Schilderung der Fehler, die dem einzelnen
liche Schreibflache (Wilcken Hermes XXII 488). Blatte anhaften konnen. Rauhe Stellen werden
Das so fertig geklebte Blatt wird gepresst und an 20 durch Elfenbein oder Muscheln geglattet, dann
der Sonne getrocknet; sodann werden die einzelnen wird aber die Schrift leicht undeutlich. Eine
Blatter mit einander verbunden, und zwar so, dass ganz geglattete Ch. nimmt weniger Tinte an,
die besseren von weniger guten abgelost werden, wenn sie auch einen grOsseren Glanz hat. Ist
und die schlechtesten zuletzt kommen. Dies ge- man bei der Herstellung mit dem Verteilen der
schah wohl, well in der gerollten Hs. (s. unter Fliissigkeit unvorsichtig gewesen, so merkt man
Papyrus) die ersten Blatter an der Aussen- dies beim Glatthammern , oder schon durch den
seite lagen und so am meisten jedem Unfall Geruch. Linsenformige Flecken kann man mit
ausgesetzt waren , den bessere Blatter eher aus- dem Auge wahrnehmen ; schwieriger ist die Ent-
hielten_, wie schlechte ; dann aber blieben auch, deckung eines anderen Fehlers, der darin besteht,
wenn die Ch. nicht ganz beschrieben wurde, gerade 30 dass in die Mitte zwischen beiden Lagen ein
die schlechten Seiten unbenutzt (Birt a. 0. 238). Streifen geraten ist, der dureh seine schwammige-

Hieran schliesst Plinius noch die Notiz: num- Natur dazu neigt, das Papyrusmark auszusaugen
quam plures scapo quam vicenae (plagidae), (so verstehe ich taenea fungo papyri bibula);
Worte , die man sehr verschieden gedeutet hat. diesen merkt man erst, wenn beim Schreiben die
Aus der Schreibweise des Autors heraus kann ich Buchstaben auslaufen, das betreffende Blatt muss
sie nicht anders verstehen, als: ,Ein Schaft hat alsdann umgearbeitet werden.
nie mehr als 20 Blatter', d. h. ,aus einem Pflanzen- § 82 giebt die Recepte des besten Leims und
schaft kann man bis zu 20 Blattern Ch. fabri- einige Nachtrage zur Herstellung der Ch. : das
cieren'. Dass ein Schaft, der bis zu 4,44 m. hoch fertige Blatt wird mit dem Hammer dunn ge-
wird, genug Mark enthalt, um bis zu 20 Blatter 40 schlagen und mit Leim iibergangen ; zuletzt wer-

^Ch. zu bilden— Plinius giebt beide male Maxi- den die Falten, die es durch das Leimen gezogen
*malzahlen — , stellt sich bei einer Berechnung hat, durch nochmaliges Hammern beseitigt; dann
mit annahernden Werten als durchaus richtig ist die Ch. fertig und im stande, einen langen
heraus: 20 Blatt des weiter oben von diesemAutor Zeitraum zu iiberdauern. Plinius ffigt hinzu, dass
genannten grOssten Formates fordernetwa 2,30 qm. er selbst noch die Handschrift der beiden Grac-
Mark, und genau ebensoviel an wirklich verwend- chen gesehen habe; die Autogramme des Cicero,
baren Streifen liefert eine Staude von der bezeich- Augustus und Vergil seien durchaus nichts Unge-
neten Hone. wohnliches.

Nun giebt es aber eine Anzahl Glossen fur Der plinianische Tractat iiber die Ch. schliesst

seapus, die Birt 239f. anfuhrt, und die ihn ent- 50 sodann mit einer langeren Polemik gegen Varros
weder als certus numeriis tomorum chartae scri- Behauptung, der Papyrus sei erst unter Alexander
ptae oder als tumulus (lies tomuhis) chartarum dem Grossen bekannt geworden (F. Munzer
erklaren. Um diese Glossen zur Deckung zu Quellenkritik des Plinius 152). Zuletzt giebt er
bringen, kann man entweder annehmen, dass sea- noch die Nachricht, dass sich bereits gelegentlich
pus eine doppelte Bedeutung gehabt habe — und ein Mangel an Ch. fuhlbar macho; unter Tiberius
das ist ja gewiss das Niiherliegende — , oder man habe der Senat, um Unordnungen vorzubeugen,
gent davon aus, dass das zu glossierende Wort Vertrauensmanner eingesetzt, die die Verteilung
eindeutig gewesen ist und nur verschieden erklart der Ch. uberwachten.
wurde ; alsdann waren tomus und tomulus dem Die Angaben, die Plinius zwischendurch iibei-

Sinne nach nicht congruent gewesen. Da wir 60 die zu seiner Zeit gebrauchlichen Sorten Ch. macht,
nun wissen, dass tomus in der That zweierlei lassen sich am besten nunmehr im Zusammen-
bezeichnen konnte, so scheint mir der letzte Weg hange betrachten. Ihnen stellt sich ein Bericht
der methodisch richtige; alsdann hatten wir to- des Isidor zur Seite (orig. VI 10), der sein Wissen
mm in der ersten Glosse in seiner urspriinglichen aus Sueton schopft, wie Reifferscheid nachge-
Bedeutung als geschnittenes Stuck Papier {ro/tog wiesen hat (Suet. rell. frg. 103 und p. 420).
6 Teiivofievoi yaorris Birt a. O. 25) aufzufassen, An eine gute Ch. stellten die Alten die An-
wahrend die zweite Glosse seapus als ein Band- forderung , dass sie dunn und dabei doch dicht
chen aus Papierstttcken (man beachte den Plural) (d. h. nicht durehlassig), glatt und weiss sei, und
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nach der Verschiedenheit dieser Qualitaten schie-

den sich die einzelnen Sorten; dazu kam aber

noch ein rein ausserliches Unterscheidungszeichen,

die GrOsse, die man nach der Breite des einzelnen

Blatte s bestimmte
;
je breiter dieses war, fur um

so besser gait die Sorte.

Bei den einzelnen Arten nun, die uns die rO-

mischen Schriftsteller nennen, lasst sich noch

unterscheiden , welche ursprunglich in Agypten

niana, die 10 digiti (0,185 m.) breit wurde. Hier

giebt Plinius auch das Verfahren an : sie entstand

durch weiteres Auseinanderarbeiten und sorgfal-

tiges Zwischenlegen passender Streifen ; so
_
sind

jedenfalls die Worte tenuatamque euriosa inter-

polations zu verstehen. Dies Verfahren wird wohl

auch bei der Herstellung der Augustea und JA-

viana aus aus der /werafo'cabeobachtet worden sein.

Die Reihenfolge der agyptischen und rOmischen

fabriciert wurden, und welche hinzukamen, als 10 Sorten, wie sie Plinius angiebt, entspricht nun

Plinius

Augustea
Liviana
hieratiea

Fanniana

diese Industrie nach Rom verpflanzt wurde und

dort eine weitere Ausbildung erfuhr. Die beste

agyptische Sorte war ursprunglich die hieratiea,

deren Blattbreite 11 digiti (0,2035 m.) betrug,

religiosis tantum voluminibus dieata sagt Pli-

nius, zu dessen Worten es stimmt, wenn in dem
einen Londoner Zauberpapyrus (Kenyon Greek

Papyri in the Brit. Mus., London 1893, p. 74)

v. 304 zu einer schriftlichen BeschwOrung aus-
amvhithmfrica

driicklich die Benutzung des x<*(>Trl£ isgauxog ver- 20 F

langt wird.

Nach der hieratiea war die beste die amphi-

theatriea, so genannt nach dem Fabricationsorte

in der Nahe des Amphitheaters von Alexandreia,

9 digiti breit (0,1665 m.); dann kam die Saitiea,

zu der man schon schlechteres Material nahm,

und die man 7—8 digiti (0,148 bezw. 0,1295 m.)

breit machte. Noch schlechter und fast baum-

rindenartig war die Taemotica, ebenfalls nach

nicht ganz dem Verzeichnisse Suetons, wie es Isi-

dor erhalten hat. Es zeigen sich folgende Ab-

weichungen

:

Sueton

Augustea
IAviana
hieratiea

Plinius

Saitiea

emporetiea

Sueton

Jaeneotiea

Saitiea

Cornelian®
emporetiea

Dabei ist jedoch wenig von Belang, dass Sueton

die beiden schlechten Sorten, die aus Sais und

von der Taenia herkommen, in anderer Reihen-

folge schatzt, als Plinius; wichtiger ist, dass er

nach der Saitiea noch eine Sorte anfuhrt, die

Gorneliana a Cormlio Gallo praefecto Aegypti

primum eonfeeta. Da Cornelius Gallus sicher

sich nicht um die Fabrication einer Ch. gekflm-

mert hat, die an Gute zwischen der saitischen

einer alexandrinischen Ortlichkeit benannt, sie 30 und dem Packpapier stand, so mussen wir an

wurde nicht nach der Gute, sondern nach dem
Gewicht verkauft. Ihre Breite giebt Plinius da-

her auch gar nicht an, fur ihn beruhrt sie sich

eng mit der letzten Sorte, der emporetiea, die

nur fur Handelszwecke zu Emballagen u. a. ge-

braucht wird, und deren Breite bis zu 6 digiti

(0,111 m.) betragt. Und da naturgemass die brei-

teren Sorten aus dem unteren Ende der Papyrus-

schafte hergestellt werden, die langere_ Streifen

nehmen, dass diese Sorte nur am Ende der Schreib-

papiere steht, weil sie zuletzt erfunden ist. Sie

wird jedenfalls sich an eine bereits vorhandene

bessere Art agyptischer Ch. angeschlossen haben,

und das ist sicher die amphitkeatrioa gewesen,

die sonst im Cataloge des Sueton vollstandig

fehlen wurde. Und da wir wissen, wie Augustus

bestrebt war, jede Erinnerung an seinen einstigen

Liebling zu unterdriicken, so werden wir uns nicht

liefern, so bleibt, nachdem die oberen Teile sich 40 wundern, dass bei Plinius die aus der Amphi-

zu der schmalen emporetiea baben verarbeiten

lassen, noch ein Rest, die oberste Spitze; diese

liefert keine Ch. mehr, sondern ist der Papyrus

schlechthin, der binsenartiger Natur und nur zu

Stricken tauglich ist, und auch das nur da, wo
er feucht gehalten werden kann.

Die rSmische Industrie kniipfte nun an die

beiden besten agyptischen Sorten an, indem sie

ihre Breite und damit auch ihre Giite verbesserte

theatrica abgeleitete rOmische Marke nicht als

Corneliana. mit dem Namen des Erfinders er-

scheint, sondern als Fanniana mit dem Namen
des Fabricanten.

Nachdem Plinius so den Stand der Papyrus-

fabrication unter Augustus besprochen hat, giebt

er noch einen Nachtrag iiber die spatere Zeit.

Kaiser Claudius debute sein Interesse fur litte-

rarische Dinge auch auf das Schreibmaterial aus

So entstanden aus der hieratiea zwei neue Sorten 50 und erfand eine neue, nach ihmgenannte Ch,

von je 13 digiti Breite (0,2405 m.); die erste " '
" "

L
"" """"" ""

i "

davon kennt Plinius unter dem Namen der au-

gusteischen Ch., wahrend sie Sueton Augustea

regia nennt, und sie in der alteren Litteratur

zweimal nur als regia (JSamhxog xaQzrjg) erscheint

(Catull. 19, 6. HerojiEgi aixopax. p. 269); dieser

Name scheint zu beweisen, dass man bereits in

Agypten Verbesserungen an der hieratiea vorge-

nommen und der dort entstandenen neuen Sorte

die Augustea wurde namlich so dunn hergestellt,

dass die Tinte auf die andere Seite durchschlug

;

diesem Ubel half Claudius dadurch ab, dass er

die untere Lage aus Papyrus z weiter Giite her-

stellte, der dichter war als der ganz feine Pa-

pyrus, der die obere Lage bildete. Ausserdem

brachte er die Breite des Blattes auf einen Fuss

(0,296 m.), und dadurch wurde seine Ch. die beste;

die Augustea verwendete man von da ab meist

eine Bezeichnung gegeben hatte, die eine Ehrung 60 zu Briefen. Ein Versuch, die Breite des Blattes

- - - ° ° °- - - - -. auf eine Elle (0,444 m.) zu bringen , scheiterte;

diese sog. macrocolla (oder maeroeola) hatten den

Nachteil, dass, wenn sich ein Querstreifen losriss,

gleich mehrere Columnen Schrift bedroht waren.

Die Quellen, auf die Plinius und Sueton im

letzten Grunde zuruckgehen, sind sicher Berichte

nach Notizen, die in den Fabriken zu Alexandreia

oder Rom gemacht worden sind. Doch hat beiden

fur die Ptolemaeer sein sollte. In Rom machte

man daraus, wie bemerkt, zwei Sorten: die eigent-

liche Augustea regia und die Liviana, so genannt

nach der Gattin des Augustus: sie unterschied

sich von der Augustea nicht durch die Breite,

sondern durch geringere Feinheit.

Aus der amphitheatriea stellte der rOmische

Fabricant Fannius eine neue Ch. her, die Fan-
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schon eine schriftstellerisch redigierte Ubersicht
vorgelegen, und zwar aus augusteischer Zeit; fur
Sueton beweist dies die "Wendung, die beste Ch.
sei in honorem Octaviani Augusti appellata (nicht
divi Augusti), und die Erwahnung des Cornelius
Gallus; fur Plinius geht es daraus hervor, dass
er die claudianische Reform als Nachtrag zum
Stande der Sorten unter Augustus bringt. Diese
Quelle nnter den Werken des Varro oder des Ver-
rius Placcus zu suchen, verbietet fiir Sueton eben
jene Erwahnung des Gallus; es ware ein sehr
merkwurdiger Zufall, wenn Varro in seinen letzten
Lebensjahren, wahrend deren Agypten unter der
Verwaltung des Cornelius stand, iiber die Ch. ge-
schrieben hatte, und Verrius Placcus wiirde ihn
bei seiner Stellung zum Hause des Herrschers
sicher nicht erwahnt haben. Er konnte hechstens
fiir Plinius in Betracht kommen, aber auch das
ist mehr wie unsicher.

Der Preis, den die Ch. im Handel erzielte,

war natiirlich in alterer Zeit, als der Marktver-
kehr noch weniger lebhaft war, ein ziemlich holier

;

die oben erwahnten x&qxai Svo ko-jteten im J. 407
v. Chr. 2 Drachmen 4 Obolen (s. oben S. 975).
Von einem ganz geringen Stiicke Ch. spricht De-
mosthenes LVI 1 als von einem ygafi/taxsidcov
dvoTv xalxoiv sayvrj/ihov xal (lifilibiw fitngov navv.
In der Kaiserzeit werden uns gelegentlich Preise
von Biichern genannt, die ergeben. dass eine fertige
Rolle von geringem Umfange und einfacher Aus-
stattung den Verleger auf einen Selbstkostenpreis
von etwa einem Sesterz zu stehen kam (s. oben
S. 984): da hierin noch der Schreiberlohn inbe-
griffen ist, so kann damals die Rolle Ch. nicht
gerade sehr teuer gewesen sein.

Interessant ist hierbei auch die Frage, in

welchem Verhaltnis der Preis der Ch. zu dem des
anderen Schreibmaterials , des Pergaments, ge-
standen hat. Einen Fingerzeig giebt uns Martial
in seinen Apophoreta (B. XIV), die, wie Birt
bewiesen hat (Buchwesen 73ff.), so geordnet sind,
dass irnmer ein wertvolles Geschenk mit einem
minderwertigen abwechselt. Hier sind nun in
den Epigrammen 183—196 Bucher als Geschenke
gewahlt, und zwar, wie die Titel beweisen, ab-
wechselnd ein auf Ch. und ein auf Pergament
geschriebenes. Da nun das zuerst genannte Buch,
die Batrachomachia auf Papier, auf ein zweifellos
minderwertiges Geschenk folgt, so schliesst Birt
aus demGesetze der Disposition, dass dieses Buch
wieder ein wertvolles Geschenk gewesen sein miisse,
und mithin hoher im Preise gestanden habe, als
der darauffolgende ganze Homer (Ilias und Odyssee)
in membranis. Ich halte diesen Schluss fur un-
moglich und glaube, dass hier eine der zahlreichen
Durchbrechungen des Dispositionsgesetzes vorliegt,
die auch Birt anerkennen muss, und die er auf
den Ausfall einzelner Epigramrne zuruckfuhrt

;

an unserer Stelle ist wohl eine Laune des Dichters
massgebend gewesen, die bei den Biichern, ent-
gegen dem sonstigen Brauche, das wertlose Ge-
schenk den wertvollen voranstellte. Denn dass
ein ganzer Vergil in membranis, mit dem Bilde
des Dichters verziert, mehr wert war als der Culix
auf Ch.

, und dass die Monobiblos Properti an
Wert einen vollstiindigen Livius nicht iibertreffen
konnte, auch wenn jene auf einem zehnmal kost-
bareren Stoff geschrieben war als dieser, ist klar.

Mithin sind durchgangig die von Martial ange-
fuhrten Pergamentbucher wertvoller als die Pa-
pyrusrollen; doch folgt aus dieser Erkenntnis
nicht viel fiir das Preisverhaltnis der beiden Schreib-
materialien, da die Wertschatzung hier iiberall
mit durch den Umfang der betreflfenden Werke
bedingt ist.

So gut wir fiber die Fabrication der Ch. im
1. Jhdt. n. Chr. unterrichtet sind, so wenig wissen

10 wir aus der Folgezeit. Gelegentlich werden in
Rom horrea chartaria erwahnt (Notit. reg. IV),
die zeigen, dass das verkitafliche Schreibmaterial
in grossen Speichern aufbewahrt wurde; doch
musste mit der allmahlichen VerSdung Roms auch
ein Verfall dieser Industrie kommen; und dies
Zuriickgehen wird klar an den Massen der er-

haltenen Papyri, von denen lange nicht alle die
Breite erreichen, die Plinius vou einer guten Ch.
fordert. Die Messungen Birts (a. 0. 275f.) er-

20geben fur sehr viele Papyri ein Zuriickbleiben
selbst hinter der Breite der emporetiea.

Die Schicksale der aus Papyrusmark herge-
stellten Ch. im Mittelalter sind zuletzt besprochen
von F. Blass (a. 0. 344). In Agypten ist sie

noch sehr lange fabriciert worden, wie die Funde
aus dem Faiyum beweisen (W i 1 c k e n HermesXXIII
629). Doch allmahlich erlag dieses Material einer
machtigen Concurrenz ; nicht nur beginnt seit dem
3. und 4. Jhdt. im Occident das Pergament (s.

30 u. Pergament) die Ch. abzulosen, sondern auch
im Orient muss sie allmahlich weichen, und zwar
hier dem Baumwollen- und Linnenpapier. Ersteres,
die charta bombyeina (gvloyapxiov) , wird seit

dem 8. Jhdt. von den Arabern importiert, aber
im Abendlande bis zum 14. Jhdt. neben dem Per-
gament nur sparlich yerwendet; mit dem 15. Jhdt.
beginnt dann die tJberhandnahme des Linnen-
papieres, das schliesslich sich als alleiniges Buch-
material behauptet hat; auch auf dieses geht

40 der Name charta iiber, und die auf Linnenpapier
geschriebenen Manuscripte werden y.ax e^oy_i]v

als codices chnrtacei bezeichnet. [Wunsch.j
Chartanoi s. Chattanoi.
Chartarja horrea, in Rom, nur genannt in

der Notitia reg. IV (Jordan Topogr. II 546)
zwischen templum letturis und tigillum sororium.
also am Westabhang des Oppius, [Hiilsen.]

Chartarii heissen im ostgothischen Reiche
die Officialen des Comes sacri patrimonii , deren

50 Obmann der tribunus chartariorum ist (Cassiod.
var. VII 43). Mit den Chartularii haben sie nichts
gemein, Cassiod. VII 43. VIII 23, 4. IX 3, 2. XII
4,6. Momm sen Neues Archiv d. Gesellsch. f,

alt. deutsche Geschichte XIV 513. [Seeck.]

Chartas und Syadras (oder nach Studnicz-
kas ansprechender Emendation Syagras), spar-
tanische Bildhauer oder Erzgiesser. Sie werden
in einer von Pausanias aus unbestimmter Quelle
uberlieferten Kiinstlerdiadochie VI 4, 4, als Lehrer

60 des Eucheiros von Korinth bezeichnet, aus dessen
Schule Klearchos von Rhegion hervorgegangen
sein soil, der wieder seinen vermeintlichen Lands-
mann Pythagoras tin Wahrheit einen gehorenen
Samier

|
gebildet habe. Fur die genauere Chrono-

logie der beiden Kiinstler ist diese kunsthistorische
Hypothese nicht zu verwerten ; nur so viel lasst
sich aus ihr entnehmen, dass es ein mit ihrem
Namen signiertes altertiimliehes Werk gegeben
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haben muss, auf dem allein die ganze Kunde von

diesem Kiinstlerpaar beruht haben wird. Brunn
Kunstlergesch. I 52. Overbeck Griech. Plast.*

183.263. Robert Arch. March. 10. Studniczka
Vermutungen zur griech. Kunstgeschichte 44.

[C. Robert.]

Chartodras, lebte vor Theophrast (h. pi. II

7, 4) und schrieb fiber Landwirtschaft. Nach
der einzigen Notiz, die uns von ihm erhalten ist,

behandelte er die verschiedenen Arten des Dungers
und behauptete, dass der Menschenkot unter alien

Diingemitteln den ersten Platz verdiene; vgl.

Kirchner Die botan. Schriften des Theophrast,

Jahrb. f. Phil. Suppl. VII (1874) 507.

[M. Wellmann.]
Charton (Xagtwv), Castell an der Grenze der

Tzanoi Okenitai, zwei Tage von Oronon, dem
Sitz des Dux, unter Iustinian; Procop. aedif. Ill 6,

[Tomaschek.]

Chartularii, Subalternbeamte, die zuerst im
J. 326 nachweisbar sind (Cod. Theod. VIH 7, 5;

iiber die Datierung s. Seeck Ztschr. d. Savigny-

Stiftung Rom. AM. X 237). Sie finden sich als

Untergebene folgender Beamten:

1) Der Praefecti praetorio. Bei dem africani-

schen Iustinians steht im Officium an letzter Stelle

eine Schola chartulariorum von 50 Mitgliedern

(Cod. lust. I 27, 1 § 38). Ferner hat sein com-
nientariensis einen, sein adiutor mehrere Ch. (Joh.

Lyd. de mag. Ill 17. 20). Die letzteren sind aus

den exceptores genommen und haben die Regesta
oder Cottidiana zu fiihren.

2) Der Magistri militum (Cod. Theod. VHI 7,

5). Hier linden sich Ch. sowohl bei den kaiser-

lichen Numeri, als auch bei den von Privatleuten

angeworbenen Foederati. Sie scheinen in irgend

einer Weise mit der Verteilung der Kornrationen
unter die Soldaten zu thun zu haben (Cod. lust.

XII 37, 19 § 2). Ausserdem werden die Frauen
verstorbener Soldaten, die sich wieder verheiraten

wollen, angewiesen, sich bei den Ch. Gewissheit
iiber den Tod ihrer friiheren Manner zu holen

(Nov. lust. CXVII 11), was auf Fiihrung der Per-

sonallisten hinzuweisen scheint. C. Benjamin
De Iustiniani imperatoris aetate quaestiones mi-

litares, Berlin 1892, 8.

3) Zu dem Officium des Castrensis sacri pa-

latii gehOrt ein chartularius et scrinium ipsius

(Not. dign. Or. 17, 10; Occ. 15, 11). Hier ist er

also Oberhaupt einer Kanzlei.

4) In den Officien der Dioecesanverwalter wer-

den Scriniarii abcommandiert, um als Ch. den Rech-
nungsbeamten (numerarii) zeitweilig Hfilfe zu

leisten, Cod. lust. XII 49, 10.

5) Cod. lust. X 23. 3 ist die Rede von den

chartularii, qui de coliortalibus officiis uniuseu-
imque provincial largitionales titulos retractare

constituuntur. Hier sind es also Officialen der

Praesides , die, wie es scheint, nur zeitweilig zu

Ch. gemacht werden, um die Steuerrechnungen
nachzuprufen.

In diesen hochst verschiedenen Functionen das

Gemeinsame zu entdecken, ist bisher noch nicht ge-

lungen. Bethmann-HollwegDer rOm. Civilpro-

cess III 155. P. Kruger Kritik des Iustinian.

Codex 174. L. M. Hartmann Untersuchungen
zur Geschichte der Byzantinischen Verwaltung in

Italien 33. 141 ; vgl. Chartarii. [Seeck.]

Charudes {Harudes), germanisches Volk auf

der kimbrischen Halbinsel, Sildnachbarn derCimbri.

Ptol. II 11, 7 8voftised<>TBQOi fliv <%>ovrdovoioi, ava-

zolixcoTtQoi dk Xclqov&es, Tiavxoyv d'aQXtlXOOTSQOt

Klfifigm. Im Mon. Ancyr. V 14f. , wo von der

Flottenexpedition des Augustus die Rede ist (vgl.

Veil. Pat. II 106. Plin. n. h. II 167, auch Strab.

VII 293) lautet der Name Charydes: clafssis

meaper Oceanum] ab ostio Bheni ad solis orientis

10 regionem usque ad n[ationem Oimbrorujm na-
vigavit, quo neque terra risque rnari quisquam
Bomanus ante id tempus adit. CUmbrique et Gha-
rydes (im griechischen Texte entstellt zu XaAvfieg)

et Semnones et eiusdem traetus alii Germanorwm
populi per legates amieitiam meam et populi
Romani petierunt. Ein starker Heerhaufe des

Volks (24 000 Mann) machte den Zug des Ariovist

mit (Caes. b. g. I 31. 37. 51, Harudes iiberliefert).

Zeuss Die Deutschen 151. 152. J. Grimm
20 Gesch. d. deutschen Sprache 113 440. Mullen-

hoff Deutsche Altertumsk. II 66. 111. 157. 287.

Much Deutsche Stammsitze 204f. [Thm.]

Charybdis {Xd^vfldis, -«o?, ionisch -tog). Her-

leitungen des Namens : a) Aus dem Griechischen

:

Od. XII 104: Xdgvpdis avaoQoipdel Schol. Plat,

ep. p. 345 e : slg %a.og Qoifi&eTv (vgl. Suid. Etym M.
und Gud.), vgl. Eust. p. 1716, 41ff. (Hartung Rel.

und Myth. d. Gr. II 86). Andere (s. Od. von Faesi-
Hinrichs lis z. XII 104): *ya^ad (-get) -(>ot.pdis

30 (zu xaQa&Qa. C u rtiu s Grundz.5 197) und *xaQv{ldis

(xqvxzw, xaXvnxia Curtius 529) = ,Ka!.vipd> des

Meeres' (vgl. Kgorog und Xgovoe). D u n t z e r Kuhns
Ztschr. f. vgl. Spr. XIV 197: Xde-vp-5ts (vgl.

yeig) = arripiens. Doederlein Horn. Gloss. II

229 (nr. 797): x^Q^os, *xiga^£iv. PottKuhns
Ztschr. V 255f. hwerbo (Graff Altd. Sprachschatz

IV 1287) , hwerbil. b) Aus dem Semitischen

:

Lewy D. semit. Fremdw. i. Gr. 207.

Gegeniiber der Skylla (s. d.) erhebt sich in

40 Bogenschussferne ein zweiter Felsen, nicht so hoch,

aber mit machtigem wildem Feigenbaum, unter

welchem die Sla X. die dunkle Flut in sich schlingt

und wieder aussprudelt, dreimal des Tages, einem

,Kessel fiber flammendem Feuer' vergleichbar, so

schrecklich, dass ,dem Schiffer im kleinen Schiffe'

selbst des ErderschiitterersHiilfe nicht fruchtet(Od.

XII lOlff. 235ff.). Auf der Kirke Rat (v. 108ff.)

mied Odysseus die gefihrlichere Ch., daffir holte

sich die Skylla sechs seiner Mannen aus des

50Schiffes Bauch (v. 245ff.). Hernach, wie des

Odysseus Gefahrten den Frevel an des Helios

Rindern mit dem Leben gebusst, trieb der gOtt-

liche Dulder allein auf zertriimmertem Kiel zur

Ch. zuruck, die eben wieder ,des Meeres salzige

Flut' einschlfirfte; Odysseus hielt sich fest am
fiberschattenden Feigenbaum, bis wieder Mast und
Kiel ausgespieen wurden ; da schwang er sich hin-

unter und setzte sich auf die Balken, mn mit
den Handen davonzurudern (v. 426ff.) , vgl. Eur.

60 Troad. 436. Lyk. Al. 668. 743. Apollod. ep. 7.

21. 23 Wagn. Hyg. p. 108, 23 Sch. n. s. f. Iason

und seine Begleiter gelangten gliicklich durch

die Skylla und Ch. dank der thatkraftigen Hfilfe

der Thetis und ihrer Schwestern, Apoll. Rhod. IV
789f. 825f. 923. Orph. Arg. 1251ff.; vgl. Apollod.

I 136 W. Ovid. met. VII 62ff.; her. XII 125f.

Aineias mied die Gefahren der Meerenge bei Si-

cilien und fuhr um die Basel herum, Verg. Aen.
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in 420ff. 554ff. VII 802f. Ovid. met. XIII 730f.

XIV 75. In der Mythologie spielt Ch. kaum eine

Kolle; erst spater erscheint sie als Tochter des

Poseidon und der Ge: als sehr gefrassiges Weib
raubte sie dem HeraHes Kinder und wurde da-

fur vom Blitz des Zens ins Meer ,geschleudert,

wo sie indes ihre gefrassige Natur beibehielt,

Serv. Aen. Ill 420 (Myth. Vat. II 170). Schol.

Lucan. I 547. Prud. Apoth. 747 (LIX 981 Migne),

vgl. Artikel Skylla. Haufig flndet sich Ch., 10 Geogr. I 13. 15
wie Skylla, in ubertragenem und sprichwOrtlichem

Gebrauch, vgl. Waser Skylla und Ch. i. d. Lit.

und Kunst d. Gr. und E., Diss. Zurich 1894,
69ff. Mit Skylla wurde Ch. von den Alten in

die sicilische Meerenge verlegt (Thuk. IV 24, 5)

und zwar auf die sicilische Seite unter das Vor-

gebirge Peloron bei Messene (Schol. Apoll. Ehod.
IV 825 u. a.), vgl. Iustin. IV 1. In Syrien

fiihrt den Namen Ch. der Schlund, in den sich

liehen Ostjordanlandes 12) allerdings Bedenken
erhebt. [Benzinger.]

Chastieis (Xaonetg), attische Ortschaft. Hesych.
S. Xaoua (und XacxuXg) ' Xaazcd tov aito tov Sr/-

fj.ov • XaozisTg yaQ Srj/ios. Ein Demos Ch. hat bisher

keine inschriftliche Bestatigung gefunden. Gewiss
nichts zu thun hat damit das heutige Dorf Chasia
an der sfldlichen Vorstufe des Parnesgebirges

;

vgl. den thessalischen Bergzug Ch. , Bursian
[Milchhoefer.]

Chasuari(i)
,

germanisches Volk, das Tac.

Germ. 34 im Riicken der Chamavi ansetzt (An-
grivarios et Ghamavos a tergo Dulgubnii et Cha-
suarii cludunt), wahrend Ptol. II 11, 11 (Ka-
oovaQoi) sie siidlich von den Sueben und westlich

von den Chatten wohnen lasst (Zeuss Die Deut-
schen 1 13f. ). Ihr Name flguriert noch in der

Veronoser Vo'lkertafel XV 6 ed. Seeck twmina
civitatum trans Ehenum fluvium quae sunt . .

.

der Orontes zwischen Apameia and Antiocheia er- 20 Casuariorum (Miillenhoff Deutsche Altertumsk.
giesst, Strab. VI 275 und Eust. Od. p. 1716, 25f.;

Eustathios spricht da ausserdem von einer lyki-

schen Ch. , und fur eine Ch. bei Gadeira vgl.

Schol. Plat. ep. p. 345 e. Suid. Etym. M. u. Gud.
(Ps.-Eud. p. 431 Vill.).

Von seiten der bildenden Xunst hat die Ch.
keine Beachtung gefunden ; Deutungen auf die Ch.
trifft man bei Gori Mus. Etr. CXLVIII 2 (viel-

mehr etr. ,Skylla'). Minervini Bull. nap. arch.

Ill 323. Eiese Ehein. Germanien 208). Viel-

leicht sind sie Anwohner der Hase, Nebenflusses

der Ems (Zeuss a. O. Mullenhoff a. O. II

217f. Much Deutsche Stammsitze 54. 78). C.

Miiller (Ausg. des Ptol. I 1, 263) u. a. identi-

ficieren sie mit den Chattuarii Strabons VII 291.

292, der sie mit den Cheruskern und Chatten zu-

sammen nennt, wahrend Zeuss a. 0. 99f. diese

als AbkOmmlinge der Chatten ansieht und in dem
n. s. VH 38 z. Tf. Ill (vielmehr phantast. See- 30 Namen Chattuarii (Attuarii Veil. Pat. II 105)
pferd). Braun Bull. d. Inst. 1843, 55 (vielmehr

Glaukos oder Triton). Polites 'Eyrjfi. &$%. 1892,
241 ff. (vielmehr Aiolos). [Waser.]

Chasalus (Hieron. onom. ed. Lagarde 91, 4.

94, 25. Euseb. ebd. 223, 59 Xoakovg; 218, 55
'EfdSovg ; Joseph, bell. Iud. Ill 3, 1 Sa).d>&), das
alttestamentliche Kesulloth (Jos. 19, 18) oder Kis-

loth Tabor (Jos. 19, 12), nach Josephus in der

.grossen Ebene' — Ebene Jezreel, nach Onom.
acht Millien Ostlich von Diocaesarea (Sepphoris, 40
Saffurije) dem Tabor zu gelegen, das heutige
Iksal *auf einer felsigen Anhohe , westlich vom
Tabor, mit vielen Felsgrabera und einem Castell

ans der Kreuzfahrerzeit. Pococke Morgenl. II

96. Buckingham Travels 450. BobinsonPa-
laestiua m 417f. Gue"rin Galilee I 108. Bae-
deker Pal. u. Syrien* 270. [Benzinger]

Chasamari, Volk am obern Lauf des Nils,

Plin. n. h. VI 192. [Sethe.]

eine gemeinsame Bezeichnung der Bataver und
Canninefaten erblickt (Zeuss 336ff. 582ff.). Jeden-
falls sind die Chattuarii (das Qallovari der Ve-
roneser VoTkertafel XIII 21 zwischen Prand und
Iotungi wird in Cattovari — Chattuarii zu andern
sein, Mullenhoff a. O. Ill 313. Eiese Ehein.

Germ. 387) verschieden von den Ch. J. Grimm
Gesch. der deutschen Sprache 113 409. 542. Vgl.
Attuarii. [Ihm.]

Chateni s. Chat tenia.
Ohatracharta. 1) Stadt im nordwestlichen

Teile von Baktriane an der Vereinigung des Ochos
mit dem Oxos, Ptol. VI 11, 7. VIII 23, 7. Am-
mian. Marc. XXin 6, 58. Den Ochos bait man
gewohnlich fur den Unterlauf des Areios (jetzt Te-
cend), welcher den Oxos in historischer Zeit nie-

mals erreicht haben durfte; gleichwohl kann Ch.
auf die hervorragende Position von Amuya oder

Amul, 'O.inei oder 'O.mu zur Zeit der sinischen

Chasbi (Xaofil Euseb, onom. ed. Lagarde 301, 50 Dynastie Han, das heutige Car-gfii bezogen wer
37; Hieron. ebd. 112, 18 Chaxbi; alttestament-

lich Kexib Gen. 38, 5 oder Akxib Josua 15, 44),
Ort in Judaea im Gebiet von Eleutheropolis, nicht
identificiert. [Benzinger.]

Chasbi a, lvkaonische Stadt, Ptol. V 6, 9.

[Rage.]

Chasira (Xaatga), Stadt Grossarmeniens, west-
lich von Artaxata, am Euphrat gelegen, Ptol. V
13, 12. [Baumgartner.

den. Offen bleibt noch eine zweite MCglichkeit,

wenn man das Gebiet von Baktra nicht so weit

gegen Westen ausdehnen will und die Bezeichnung
Ochos als schwankend annimmt : die bedeutendste
Wasserader zwischen dem Balch-ab und dem
Marw-rud ist der Fluss von Maimene und Ande-
chnd, der sich nicht allzufern vom Oxos in Irri-

gationscaniile auflfist; dann fiele Ch. mit Ande-
chud (Anemid, Andchui) zusammen, einer Kultur-

Chasirus (Var. Casyrus), Berg in Elymais, 60 oase reich an Garten and Ackerstrichen; zur Zeit
Plin. n. h. VI 136. "[Wissowa,,

Chasphoma (Xdaqxofia Joseph, ant. Iud. XJJ
340. I Makkab. 5, 25 Xaoywo; ebd. v. 36
Xaoywv, II Makk. 12, 13 Kaamv), fester Platz
der Gileaditis (Ostjordanland)

, gewflhnlich mit
Chisfin in der Gaulanitis , ostlich vom Tiberias-
see an einer alten BOmerstrasse identificiert, wo-
gegen Buhl (Studien zur Topographie des niird-

der Han wird D.na.ho als Sitz einer Herrschaft

zwischen Mo (Marw) und Fo.ho (Balch) nahe dem
We'i (Veh-rot, Oxos) hervorgehoben. Der Name Ch.
enthalt im ersten Glied zd. ehSathra .Herrschafts-

bezirk' oder auch hrdthra ,gutes Peuer besitzend',

im zweiten das Element — xugza. [Tomaschek.]

2) Stadt in Assyrien, Ptolem. VI 1, 6.

[Praenkel.]
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Chatramis, Xaxgafiis, Xargafilg yfj und Xa-
T^a^ri(j(Eustath.D.Per.954. Dion. Per. 957. Prise.

Per. 887. Paraph. D. Per. 954—961. Niceph.
Synopt. 933—961. Avien. 1135), daneben Xa^a-
ficoTtrat (Ptol. VI 7, 25. 26), Xarqafimvlzai (var.

XaToafifuxai, Uran. bei Steph. Byz. s. 'Aoafirjvol)

und XargafKoztttg (Strab. XVI 768 und Steph.

Byz. s. v. und s. Kaxrafiavia). Dies sind die

Namen eines Landes und Volkes im glucklichen

Arabien.

Das Land Uadramaut wird schon in der heili-

gen Schrift (Gen. 10, 26 und I Chr. 1, 20) in

der Form n.]tt"jl£q Chasarmawet erwabnt, flndet

sich in den sabaeischen Inschriften in der Schrei-

bung nMisn und wird von den Arabern Hadra-
inaut, daneben aber auch Hadramut (vgl. Bekri
GeographischesW6rterbuch291) gesprochen. Das
Nomen gentilicium lautetIladrami und der Plural

Hadurim. Daraus erklaren sich die mannigfachen
Formen dieses Namens im Griechischen, die noch
durch die verschiedene Wiedergabe des h (durch

X oder Spiritus lenis) vermehrt worden sind, so

'A8(>dfivTa (Theophr. hist, plant. IX 4, 2), 'ASga-

fiTiai (Ptolem. VI 7, 10) und Atramitae (Plin. VI
155. XII 52). Wahrend also Theophrast das h
durch a ausdrtlckt, haben Plinius und Ptolemaios,

wahrscheinlich nach verschiedenen Quellen, die

doppelte Aussprache. In spaterer Zeit waltet das

X vor. Die Form des Namens richtet sich bald

nach der verkurzten, bald nach der vollen Bildung
(hadram und hadramaut) und variiert noch je

nach Ansatz der" griechischen Endung.
In der Volkertafel (Gen. 10, 26) wird Hasar-

mavet genealogisch zu den Joktaniden gezahit und
neben Saba' (sattl) angefiihrt. Theophrast, der

es als Ursprungsgebiet von Weihrauch, Myrrhe,
Kassia und Kinnamon nennt (als Weihrauch erzeu-

gend nennt es auch Plinius XII 52, ebenso erwiihnt

er diehadramautische MyrrheXII69 ; damit stimmt
die Angabe des Eratosthenes bei Strabon XVI 768
(iberein: .Kattabania erzeugt Weihrauch, Chatra-

motitis Myrrhe', was allerdings Ed. G 1 a s e r [Skizze

26] fiir eine Verwechslung erklart, da Weihrauch
in Hadramaut, Myrrhe in der Gegend von Tac

izz

gedeiht) ; auch der Per. mar. Eryth. 27 nennt es

//wga ).ifiaw}zo<p6(>og) , fiihrt es neben Saba', Kitti-

baina (1. Kittibania) und MAMAAI (1. Mainia)

an, worin man schon die vier grossenVelker er-

kennt, die Eratosthenes bei Strab. XVI 768 auf-

zahlt, der jedoch die Homeriten an Stelle der

Kattabanen erwahnt. Hier wird auch zuerst die

Hauptstadt von Hadramaut, Sd^aza, genannt.

In gleicher Weise kennt Plinius die Hauptstadt
von Hadramaut, die er aber Sabota schreibt: para
eorum Atramitae

,
quorum caput Sabota LX

templa muris incladens (VI 155) und: In medio
eius (se. Arabiae) fere sunt Astramitae (sic)

pagus Sabaeorum, capite regni Sabota in monte
exeelso. Daneben schreibt Plinius an anderen
Stellen Chatramotitae (VI 154) und .... armis
praestare maxima Cliatramotitas (VI 161).

In den Inschriften (Os. 29) kommt die Stadt

in derForm rinSJ "~i>~ ,die (Haupt-) Stadt Schab-

u-at vor, die auch Hamdani (87, 23) als eine

zwischen Baihan und Hadramaut liegende Stadt

nennt. Diesem Sehabwat entspricht lautlich am
besten Plinius Sabota, indem das ic in 6 auf-

gelost worden ist. Daneben finden sich die

Schreibungen Sahara (Strab. XVI 768) und SAfi-

0a&a utjTooxohg (Ptol. VI 7, 38). Zur Zeit des Pe-

riplu8 Mar. Eryth. residierte in 2afl(la$a der Konig
'EXtaaQog (n"Hubs), dem auch das Emporium Kdvtf

gehorte. Der Weihrauch wird auf Kamelen nach
Sabatha und von da auf Flossen und Schiffen zu

Meer nach Kane gefuhrt (Per. Mar. Eryth. 27).

Aus dem eigentlichen Hadramaut sind bis

jetzt nur wenige Inschriften bekannt, dieselben

10 sind ZDMG XXXVII 392ff. zusammengestellt (vgl.

auch Mordtmann ZDMG XXXI 79), wo auch

fiber den Dialekt dieser Inschriften das Wesent-

liche gegeben ist. Einige weitere Inschriftfrag-

mente hat Theodor Bent mitgebracht, die mir
in Abklatschen vorliegen. Von den' Inschriften

von
cObne (Bani) und Naqb al Hagr liegen mir

Abklatsche vor, die Graf Carlo Landberg erst

jflngst mitgebracht hat. Ausser Wrede's Eeise
in Hadramaut und van denBergLe Hadramout

20 et les colonies Arabes (Batavia 1886) sind noch
M. J. de Goeje's Hadramaut und die Eeisebe-

schreibung von B e nt und Hirs ch
,
ganz besonders

C. Landbergs Arabica V (noch im Druck) zu

vergleichen. Eine Durchforschung Hadramauts
und das Vordringen nach Schabwa (Sabota LX
templa muris ineVudens) ist ein wissenschaftliches

Desideratum! [D. H. Miiller.]

Chatriaioi, Volk in Vorderindien , zwischen
dem Hydraotes und Hyphasis,' mit dem Vorort

30 Sangala, Ptol. VII 1, 64; es sind die Kathaioi der

Alexanderzeit. Lassen Ind. Alt. II 157f. halt sie

mit Eecht fiir die im Mahabharata geschilderten

Aratta (s. Aratrioi) oderBahika, von den arischen

Madra abstammende kriegerische
,
jedoch kOnig-

lose Hirtenstamme, welche wegen ihrer unfrommen
Brauche und wegen ihrer Mischung mit niedrigeren

Kasten bei den Brahmana der Gangesregion ver-

achtet waren, obwohl ihr Name Ksatriya, prakr.

Khattaya oder Khattia, auf die herrschende Stel-

40 lung hinweist; unter den Kagput giebt es noch
jetzt Abteilungen Khatri, Ehatti u. dgl.

[Tomaschek.]

Chatrlsche (Xaroioxti) ,
Ortschaft im west-

lichen Teile yon Areia, Ptol. VI 17, 5; vielleicht

das heutige Carrachs, Vorort einer Oase auf dem
Wege von Qayin in Kohistan nach GhOrian am
Hare-rud. [Tomaschek.]

Chattanoi (Xazzavoi oder XaQzavoi), ein im
agyptischen Nomos Libya ansassiger Volksstamm,

50 Ptol. IV 5, 22. [Sethe.]

Chattenia, Xazz^ria, Land der Gerraeer am
persischen Meerbusen; «w dz zfjg 'Eqvdoag 9a-
laoarjg sagt Steph. Byz. Seine Quelle ist Poly-

bios (XIII 9), der das Land ,sonst als mager,
elend (Ivxgd), aber mit Burgen und DOrfern besat,

bezeichnet; auch eine Stadt Adflai des Landes
Ch. kennt Polybios (Steph. Byz. s. Adfiai). Die
Einwohner heissen auch Chattenoi. Ausser Po-

lybios fiihrt nur noch Plinius XII 147 die

60 Chatteni an: sinus Capeits, quem aeeolant Gaulo-
pes et Chateni (Detlefsen Oattaci), sinus Oe-
raieus , oppidum Gerra . . . Sprenger (Alte

Geogr. 149) stellt zusammen sinus Capeus mit der

Bucht von al Qatif, die Chateni mit den Einwohnern
von al-Chatt und Gerra mit al-Gar'a (Hamdani
137, 24). In anderer Orthographie kommt, wie
Sprenger (Alte Geogr. 168. 170. 177. 185) nach-

weist , derselbe Orts- und Volksnamen vor , so
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Attn raid 'ArraXot (Ptolem. VI 7, 15), Attene raid Geschichte des Volkes anlangt, so ist auf die

Attana (Plin. VI 32. 147). [D. H. Muller.] Operationen des Drusus (in den Jahren 11—9
Chatti (in den Hss. gelegentlich Catthi, auch v. Chr.) schon hingewiesen worden ; seine Ziige

<Jhatthi, Catti, Cati). Nachdem die Cherusker mit in das innere Germanien gingen immer durch das
dem Tode des Arminius ihre fiihrende Stellung Chattenland (vgl. auch Veil. II 109). Auch Ger-
unter den Germanen eingebiisst hatten, erscheinen manicus fand es fur nOtig, die Chatten durch
ihre alten Feinde (Tac. ann. XII 28), die ihnen verschiedene Angriffe im Schach zu halten (Tac.
stammverwandten Chatten als das machtigste Volk ann. I 55f. II 7. 25). Bei dem Einfall des Le-
des germanischen Binnenlandes, das in der Folge- gaten Silius (Tac. ann. II 7) flelen die Frau und
zeit den Bomern viel zu schaffen machte. Piir 10 Tochter des Chattenfursten Arpus in romische
die Bestimmung ihrer Wohnsitze (Z e u s s Die Hande (andere principes der Ch. aus jener Zeit
Deutschen 95ff.) gehen die Erwahnungen bei Strab. sind Actumerus Tac. XI 16, Adgandestrius II 88 ;

VII 291 (Xdrzoi) und Plin. n. h. IV 100 keinen vgl. zu diesen Namen Mfillenhoff Haupts Zeit-

weiteren Anhalt, als dass wir sie uns etwa als sehr. IX 223ff.). Im J. 17 triumphierte Germa-
Nachbarn der Cherusker zu denken haben. Ta- nicus de Cheruscis Chattisq-ue, Tac. II 41 (vgl.

oitus Germ. 30 setzt sie iiber die agri decumates Strab. VII 292). Unter Claudius mussten sie

hinaus: ultra hos (sc. agros decumates) Chatti zweimal zur Euhe gebracht werden, im J. 41
iiiitium sedis ab Hercynio saltu incohant (vgl. durch Sulpicius Galba (Dio LX 8), im J. 50 durch
zu dieser Stelle Zechbauer Serta Harte- den Legaten Pomponius Secundus (Tac. ann. XII
liana, Wien 1896, 240ff.); unter dein Hercynius 20 27f.). Wie zu erwarten, beteiligten sie sich auch
saltus sind hier Vogelsberg und Kh6n zu ver- an dem Aufstand der Bataver, ihrer Stammes-
stehen nebst ihren nCrdlichen Auslaufern. Die genossen (Tac. Germ. 29; hist. IV 12. Grimm
Nordgrenze der Ch. scheint in die Gegend des a. O. 113 406. Much Deutsche Stammsitze 23f.),

Harzes zu fallen, dennnachPtol.il 11, 11 (iiber- wennauchnurnebenbei(Tac.hist.IV37. Momm-
liefert Xdzrai und Xavrrai) sassen sie siidlich sen B. G. V 121. 136). Zur Zeit des Domitian
von den Chamavi (vgl. Ptol. II 11, 10). Wenn hatten sie iiber die Cherusker obgesiegt und den
Tac. Germ. 35 die Chauken bis zu den Chatten Cheruskerfursten Chariomerus vertrieben (Dio epit.

hinaufreichen lasst (Chaucorum gens . . . omnium LXVH 5 , vgl. Tac. Germ. 36). Der Angriffs-

quas exposui gentium lateribus obte?iditur, donee kiieg, den Domitian unternahm, fallt in das J. 83
in Chattos usque sinuetur), so scheint das nicht 30 (Sueton. Dom. 6 expeditions partim sponte sus-
lecht glaublich (Zeuss a. 0. 96. Schweizer- cepit, partim neeessario: sponte in Chattos...
Sidler zu Tac, a. 0.). Im Siidwesten beriihrten de Chattis Dacisque post varia proelia duplicem
die Ch. den Rhein am Taunus mons. Das ist triumphum egit. Eutrop. VII 23. Frontin. strat.

die Gegend, wo Drusus sich festsetzte und ein n 3, 23. Aur. Victor Epit. 11 ; Caes. 11. Iuven.
Castell anlegte, Dio LIV 33 iv Xdzzoig arag' avxQ IV 147 mit Schol. Martial. II 2, 6. Stat. silv.

t<jJ 'PJjvv (vgl. Dio LIV 36. LV 1. Floras II 30, II, 27. Ill 3, 168. Momm sen R. G. V 186f.

32. Oros. VI 21, 15. Aur. Victor Epit. I 7). Schiller Gesch. d. rfim. Kais. I 527f.). tiber
Eine weitere Grenzbestimmung liefert Tac. ann. spatere Kampfe berichten Hist. Aug. M. Anton.
XIII 57, wo er (zum J. 58) von Grenzstreitig- philos. 8, 8 Catthi in Oermaniam et Eaetiam
keiten zwischen Ch. und Hermunduren berichtet, 40 inruperant ; Did. Iulian. 1, 8 Cattos debellacit.

die einen Salzfluss (flumen gignendo sale fecun- Auch Caracalla scheint gegen sie gefochten zu
dumet conterminum) betrafen. Man hat diesen haben (Dio epit. LXXVLI 14. Zeuss a. 0. 327;
Fluss fur die thiiringische oder frankische Saale s. den Artikel Cenni). Ihr Name erscheint zu-
erklart: nach Zeuss (a. 0. 97f ) ist es eher die letzt zu Ende des 4. Jhdts. bei Sulpicius Ale-
Werra, deren Thai an mehreren Punkten Salz- xander (Greg. Tur. hist. Franc. II 9) und Clau-
quellen und Salzwerke hat. ,Auf diese Gegend dian. de bcllo Goth. 420 (bei Sidon. Apoll. carm.
deutet schon der Zug des Drusus, der durch die VII 390 ist wohl mit Zeuss a. 0. 328 Chau-
Chatten bis Suebia (Hermundurenland) vordringt, cumque oder (Javc/mmque fur Cliattumque her-
dann zu den Cheruskern sich hinabwendet und zustellen). Die Veroneser Volkertafel XIII 16
hier erst iiber die Weser setzt. Die Werra ist 50 p. 251 ed. Seeck nennt Cati zwischen Bructerern
noch spater der Grenzfluss zwischen den Hessen und Burgundionen (Miillenhoff Deutsche Alter-
und den Thiiringern, den Nachkonimen der Her- tumsk. HI 313). Die Hauptstelle iiber die Sitten
munduren, die ihre alten Sitze behauptet haben. und Gebrauche der Ch. bei Tac. Germ. 30. 31,
Das Land der Chatten nimmt so Jiach den iilte- der sich iiber ihre kriegerisehe Tiichtigkeit und
sten Xachrichten schon einen bedeutenden Eaum Besonnenheit sehr anerkennend aussert und nament-
ein, in der Form eines Dreiecks ausgedehnt, dessen lich ihre kluge Taktik und ihre fast romische
eine Spitze urn den Taunus an den Ehein reicht, Kampfesweise hervorbebt. Eine eingehende Schil-
die zweite im oberen Werrathal liegt mid die derung widmet den Ch. Jakob Grimm im 21.
dritte unter der Diemel bei den Chamaven und Kapitel seiner Geschichte der deutschen Sprache.
Cheruskern endet' (Zeuss). Die Lage des chat- 60 Aus neuerer Zeit ist zu nennen Wilhelm Arnold
tischen Hauptorts Mattium, den Germanicus im AnsiediungenundWanderungenDeutscherStamme
J. 15 in Brand steckte (Tac. ann. I 56), steht (Marburg 1875), welcher aus den hessischen Orts-
nicht fest. Schon dieser Name beweist, dass die namen beachtenswerte Schlusse fur die erste An-
am Taunus sitzenden Mattiaci ein chattischer siedlung und weitere Verbreitung der Hessen zieht.
Stamm sind, die auch unter rGmischer Herrschaft Denn dass der Name der Chatten von den spa-
hier ansassig blieben (vgl. Tac. Germ. '29. Zeuss teren Hassi

;
Hessi nicht zu trennen ist, scheint

a. 0. 98. Grimm Gesch. d. deutschen Sprache sicher trotz des Widerspruches von Zeuss (a. 0.
lis 404ff. Mommsen E.G. V 135). Was die 96); vgl. Mullenhoff Ztschr. f. deutsches Alt.
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XXIII 5ff. Von sonstigen gelegentlichen Er- quieseentibus eadem fama — eine Schilderung,

wahnungen des Chattennamens bei alten Schrift- mit welcher die des Plin. n. h. XVI 2ff., der

stellern seien noch erwahnt Suet. Vit. 14 vati- das Land dieser misera gens in den diistersten

einante Chatta (Var. Cata, Cattha, Chattha) mu- Farben, aber wahrheitsgetreu malt, scharf con-

liere, eui velut oraculo adquieseebat (vgl. Tac. trastiert (Zeuss Die Deutschen 140f. Schweizer-

Germ. 8. Dio LXVII 5) und Martial XTV 26, Sidler zu Tacit, a. 0.). Auffallend ist die Stel-

der als Beizmittel fur die Haare Chattica spuma lung, welche Plin. IV 101 dem Volke anweist:

anfuhrt (die Lesart ctmstica ist ohne Gewahr

;

in Bheiw autem ipso . . .
nobilissima Batavorum.

vl. Mart. VIII 33, 20 spuma Batava. XIV 27 insula et Cannenefatium et aliae Frisiorum, Glmu-

Mattiacas pilas. J. Grimm Gesch. d. deutschen 10 corum, Frisiavonum, Sturiorum, Marsacwrwrn,

Sprache IIS 407). Vgl. auch die Artikel Am- quae sternunter inter Helinium ae Flevttm. In

sivarii, Batavi, Chasuarii, Cherusci. Wirklichkeit sassen die Ch. Ostlich von den Friesen

[Dim.] an der Nordseekuste zwischen Ems und Elbe.

Chattuarii s. Chasuarii. Und zwar waren sie geschieden in ,grosse' und

Chanbi (Xav^ot), Volk Germaniens am Ocean. ,kleine' Chauken (Plin. n. h. XVI 2 gentes . . .

Strab. VII 291 xqos Sh r<ji &xtav<p Zovyanfeoi sunt in septentrione visae nobis Chaucorum, qui

re xal Xavfioi xai Bqovxtsqoi xal Klfifigoi xxl. maiores minoresque appellantur). Ptol. II 11, 7

S. den Artikel Chaibones. [Ibm.] (vgl. H 11, 9) setzt die kleinen (Kavxoi ol fitneol)

Chauci. Nach Unterwerfung der Friesen zog nach den Friesen an von der Ems bis zur Weser,

Drusue gegen das germanische Volk der Ch. (Dio 20 die grossen {Kavxoi ol fisi^ovg) Ostlich bis zur

LIV 32; vgl. Liv. epit. 140). Im J. 5 n. Chr. Elbe. Zeuss (Die Deutschen 139) mochte die

wurden sie den Eo'mern botmassig (Veil. Pat. II Stellung umkehren, da Geschichte und Localitat

106 receptae Cauelwrum natimws); wir flnden die westliche Abteilung als die grossere zeigt;

daher bei ihnen wie bei den Friesen romische Tac. ann. XI 19 (missis qui maiores Chaueos

Besatzung (Tac. ann. I 38 in Chaueis . . . prae- ad deditionem pellieerent, doch wohl die nachsten

sidium agitantes vexillarii diseordium legionum)

;

Nachbarn der Friesen) spricht fur diese Annahme.

wie die Friesen stellten auch sie den Eflmern Nach Tac. Germ. 35 Mtte sich das Gebiet der

HGlfstruppen (Tac. ann. I 60 Chauci cum auxilia Ch. siidlich bis zu den Chatten erstreckt, eine

pollicerentur. II 17 a Chaueis inter auxilia Bo- Angabe, die bezweifelt werden darf (Zeuss a. 0.

mana agentibus. II 24). Qnter Tiberius scheint 30 140. C. Muller Ausg. des Ptol. I 257). Auch

das schwer zu schiitzende Chaukenland aufge- zu Anfang des 3. Jhdts. flnden wir die Ch. noch

geben worden zu sein (Mommsen E. G. V 111). als Bewohner des inneren Germaniens (Hist. Aug.

Seit der Zeit des Claudius treten die Ch. den Did. Iulian. 1, 7 Belgicam sancte ac diu rexit.

BOmern feindlich gegenuber. Im J. 41 musste ibi Gauehis, Qermaniae populis, qui Albim flu-

der Statthalter P. Gabinius Secundus eine Ex- vium aceolebant, erumpentibus restitit). Spater

pedition gegen sie unternehmen, die ihm den scheinen sie sich mehr nach Westen ausgedehnt

Ehrennamen Chaueius einbrachte (Suet. Claud. zu haben, denn bei Claudian cons. Stilich. I 225

24 Cauchius Hss., vgl. Dio LX 8). Sechs Jahre erscheinen sie geradezu als Anwohner des 6st-

spiiter brandschatzten sie sogar mit ihren leichten lichen Eheinufers (Zeuss a. 0. 382). Dann ver-

Piratenschiffen die gallische Kiiste (Tac. ann. XI 40 schwinden sie aus der Geschichte. — Der Name

18. 19. Dio LX 30). Domitius Corbulo wusste wird bei den Autoren verschieden uberliefert.

ihren Ftihrer Gannascus, einen geborenen Cannene- Chauci ist wohl die beste Lesart (zur Deutung

faten, unschadlich zu machen, aber an einer nach- s. Zeuss a. 0. 138. Schweizer-Sidler zu Tac.

drucklichen Zuchtigung des Volkes hinderte ihn Germ. 35), die die Hss. des Tacitus an den meisten

Claudius, der Befehl gab, alle romischen Besat- Stellen bieten, ebenso Plin. IV 101, k ttjv Xav-

zungen vom rechten Eheinufer zuriickzuziehen xida Dio LIV 32, Chaei die Tab. Peut. (Des-

(Schiller Gesch. d. rOm. Kais. I 322f. Momm- jardins Table de Peut. 3. Mullenhoff D. A.

sen E G V 114f). Dass die Macht des Volkes III 313); dagegen Kavxoi Strab. VII 291 ; Cauci

im Wachsen begriffen war, zeigt auch der Um- Plin. XVI 2. 5. Tac. ann. XI 19; hist. V 19 und

stand dass sie die Amsivarier aus ihren Sitzen 50 ferner Cauehi Veil. H 106. Tac. a. XI 19 ;
hist,

vertreiben konnten (Tac. ann. XIII 55). Im ba- IV 79. Suet. Claud. 24. Hist. Aug.; Kavxoi Ptol.

tavischen Kriege kampften sie wieder gegen die und Dio LX 30 (LX 8 ist Kavxovg aus Mav-

Komer (Tac. hist. IV 79. V 19). — Die Ch. ge- oovolovg hergestellt) Bei Lucan. 1 463 ist Caycos,

horten zu den bedeutenderen germanischen Vol- bei Claudian cons. Stilich. 1 225 Cauco, in Eutrop.

kern. Veil. Pat. II 106 hebt ihre zahlreiche und I 379 Cducis uberliefert. Bei Zosim. Ill 6 steht

kraftige Jugend hervor, Tacit. Germ. 35 ruhmt KovdSovs , was nicht in Kavzovg (Zeuss a. 0.

ihre Macht und Kriegstuchtigkeit, daneben ihre 382), sondern wohl in Xaftd^ovg zu andern ist

Besonnenheit und Massigung: tarn immensum (Eiese Ehein. Germanien 286. Mullenhoff D.

terrarum spatium non teaent tantum Chauci, A. IE 226). Vgl. auch J. Grimm Geschichte

sed et implent, populus inter Germanos nobttuisi- 60 der deutschen Sprache 113 466fY. [Thm.]

mus quique magnitudinem suam malit iustilia Chariones s. Chaibones.

tneri. sine cupiditate, sine impotentia, quieti Chaulasioi s' Chablasioi.

secret iqtie nidia provocant bella. mdlis raptibus Chaulci s. C alucones Nr. 2.

aid latrociniis popidantur. id praecipuum vir- Chaulotaioi (Xavioialoi), Volk an der nOrd-

tutis ac virium argumentum est, quod, ut supe- lichen Grenze des gluckhchen Arabien, nur von

riores agant, non per iniurias asseqmmtur; Eratosthenes ber Strab. XVI 767 neben den iSa-

prompta tamen omnibus arma ac si res poscat bataeern und Agraeern erwahnt. Die ^usammen-

exereitus, plurimum virorum equorumque, et stellung Sprengers (Alte Geogr. 420) mit den
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Chaulan ist wenig ansprechend, noch weniger die
Glasers (Skizze 13) mit den keilschriftlichen
Ehalatu. [D. H. 'Miller.]

Chaunoi (ol Xavroi) bei Steph. Byz. aus Rhia-
nos: Styvoq- deoxQmuxov in Epeiros. Nach K.
Bursian Geogr. v. Griechenl. I 27 liegt ein Miss-
verstandnis der Stelle des Ehianos vor ; Ch. Neben-
form filr Chaones s. d. Nr. 1. [Biirchner.]

Chaunus, ein Berg in Hispania Citerior.

2205 Cheidria XeigoSmnog %i%mv 2206

genannten Xmaia xcofitj , heute Kasr el Chani-
mas - [Sethe.]

Chaza, Stadt nordlich vom Kataraktensee
(Ckerewe N.), bei der sich die zwei Ausfliisse dieses
Sees vereinigen. Anon, bei Hudson Geogr. gr
min. IV 38. Muller zu Ptol. IV 7 , 7 (vgl.
Chler a)- [Fischer.]

Chazaroi, ein hunnobulgarisches Volk, Nach-
kommen der im Ostlichen Kaukasos und nordlich

SJerS ? tJJgfZmZ diiDAe 102™* ^r die Wolgamtoden hinaus nomadi-RSmer im J. 575 = 179 v. Chr. braeh nach dem
Bericht bei Livius (XL 50, 2 wohl nach Vale-
rius Antias) ein neuer Aufstand der Keltiberer
aus, der erst nach einem lange unentschiedenen
Kampfe ad montem Ghaunum fso die beste Uber-
lieferung) bewaltigt wurde. Die Vermutung von
Isaak Vossius (zu Mela), dass damit der Berg
Gaius (s. d.) des Martial gemeint sei, litest sich
durch nichts begrunden; der Berg Chaunus ist
vollig unbekannt.

Chanon {Xavcav) , cine Landschaft in Medien,
wo Semiramis einen grossen Park angelegt haben
soil, Ktes. bei Steph. Byz. ; Diodor. II 13 bezeichnet
es als Stadt. Verrautlich ist hiermit Xodva Ptol.
VI 2, 14 identisch , das wahrscheinlich an der
Strasse Eibatana-Eaga (Hamadan -Tehran) ge-
legen war. [Weissbach.]

Chaurana, Ort nordlich vom Imavos und siid-
lich von den Kasiabergen, Sstlich von den Chaitai,
Vorort der Chauranaioi Skythai, Ptol. VI 15, 3 4; 30
Ammian. Marc. XXIII 6, 63 fiigt die merkwiirdige
Notiz hinzu urbs, quae Persis paruit, vielleicht
cine Erinnerung an die von Ktesias und Herodot
uberlieferte Sage vom Ameisengold, welches die
Baktrianoi aus der ntfrdlich von Indien gelegenen
Ein6de holten; Ael. h. a. Ill 4 verlegt in diese
Einode den Grenzfluss der Issedones KapnvkivoQ.
Das meiste Gold Indiens stammt aus den Hoch-
fliichen von Tibet, aus dem ,Goldbezirk' Hataka-

sierenden Sabiroi. zuerst erwiihnt als Bundesge-
nossen des Kaisers Herakleios im J. 623—626; seit
650 treten sie als Herren der nordpontischen Ge-
stade, zumal der taurischen Halbinsel, auf, wo
lhnen die Eeste der Gothen unterliegen. Bei ihnen
waren die Herrscher- und Amtstitel zayavoq (mon-
golisch chaghan, tiirkisch qaan, ehari), nix (tiirkisch
beg) und xovdovvos (tiirkisch tut- ,festhalten') iib-

- — licl)
;
das byzantinische Reich unterhielt mit ihnen

[Hubner.] 20 innige, besonders handelspolitische Beziehungen.
Am langsten erhielt sich ihr Andenken in Taurien
oder Gazaria, wo die Genuesen Caffa besassen,
sowie im Bereich des kaspischen Meeres, das bei
den Persern darya-i-Chazar genannt wurde. Scy-
thia maior heisst demnach beim Geogr. Rav. p. 163.
10 Chaxaria; doch halt derselbe die Oiaxari
oder Chaxiri mit Unrecht fur die Akatziroi der
hunnischen Zeit; p. 30, 8 steht Gazorum fur
Lazorum. [Tomaschek.]

Chazene (Xa^vrj), Landschaft in Assyrien,
Strab. XVI 736. Steph. Byz. Der Name halt sich
als Hazxci bei den Syrern, Payne-Smith Thes.
Syr. 1238 (arabisch Haxxa Jakut Geogr. Worth
H 236). [Fraenkel.]

Che, Ort Agyptens, beim Geogr. Rav. Ill 2,
vgL %* [Sethe.]

Chebres (Xefaijs), zwfilfter Konig der acht-
zehnten agyptischen Dynastie, Maneth. nach Afri-
can, bei Synkell. p. 72 A (PHG II 575—578

— „w„ ,^„lulJCiilJl j.±auajiii- tan. uei oynKen. p. yz A IVtiij 11 575 578deea nahe dem Kailasa; gebracht wurde es von 40 L ep si us Kiinigsb. Quellcntaf. 17), Vorg&wrerden Khaca, Kulinda und Tangana. Die sinischen
Annalen erzahlen vom ,Frauenreich' Niii-kue, wel-
ches 20 Tagreisen siidlicTi von Chottan lag und
reich war an Gold, Moschus und Salz; Hyuan-
Thsang fand dieses Reich Ostlich von Ladak; es
hiess indisch Suvarna-g6tra ,Goldgeschlecht'. Im
Tarkh-i- Rasidi wird .Gold-Tibet' geschildert als
Sitz der nomadischen Tribus Dul.pa (von tib.
rdul ,Goldstaub'). Xeuere Berichte, Journ. geogr
soc. -XL\ II 102ff.. erzahlen von den Goldgruben der 50 hieroglyphisch zu beWen

des Acherres, der bei Eusebios (chron. p. 99. Syn-
kell. p. 72. Lepsius a. a. O. 16) anstatt des Ch.
als zwOlfter Kflnisr der Dynastie erscheint, und
dem XepQi'js Cheres vorangeht. Bei Josephus (c.
Ap. I 15) heissen beide Kamge'Axsyx^evs, im ar-
menischen Texte der erste Cencheres", der zweite
Achencheres, bei Synkell. p. 151/5 (FHG II 609)
der erste Xevxsot/g, der zweite 'Axsggijs. Es ist
bis jetzt nicht gelungen, einen 'dieser Namen

drei Kreise im Bereich des .Eisgebirges' Gangs.ri;
diese drei Kreise heissen tibetisch skor.gsum, von
kor, skor, aklior, kho.ra .Kreis', und dieses Wort
ist sicher schon in dem antiken Ch. als Basis
enthalten. [Tomaschek.]

Chaurina, Ort in Areia, Ptol. VI 17, 5; nicht
etwa das heutige Ghfirian, Vorort des alten Can-
tons Pusang am Hare-rud : die Lage vieler, meist
aus Lehm erbauter Festen wird stets unsicher

[Sethe.]

Chebron. 1) Xefcdv oder Xeporig (African.),
zweiter Konig der achtzehnten agyptischen Dy-
nastie, Maneth. bei Joseph, c. Ap. I 15. Afri-
can, und Euseb. bei Synkell. p. 62 B. C. Theo-
phil. ad Autolyc. DTI 19. Synkell. p. 147 Euseb
chron. p. 99 (FHG II 573—578. 608. Lep-
sius Konigsb. Quellentaf. 16. 17). Die agypti-
schen Konigslisten lassen auf den ersten Konig
der Dynastie Amosis unmittelbar den drittenvi„-v. t> in ,

, . .
uiion.i«;i uci i^tuasuc amosis unmitteiDar aen dnttei

bleiben Der Form nach vergleicht sich Chabrin 60 Amen-hotep I (Amenophis) folgen von einer daim Gebiet von Bost am Hilmend; afghan. chmc-
rhi bedeutet ,lehmig, aus Lehm gemacht'.

[Tomaschek.]
Chans s. Kazanes.
Chaotaion (XavraZov), Hafenplatz an der Kiiste

des agyptischen Nomos Libya, Stad. mar. magn.
26. 27 (= Geogr. gr. lmn.'l 437), wie Muller
(z. St.) zeigt, identisch mit der von Ptol. IV 5, 4

zwischen liegenden Regierung hat sich bisheT auch
sonst keine Spur in den Denkmalern gefunden.

[Sethe.]

2) S. Hebron. J

Checa, Station zwischen Nasabi (Xachcewan
am Araxes) und der seleukidischen Grenzfeste
gegen Media Xicaea Envalia, Tab. Peut. : gewiss
richtiger schreibt Geogr. Rav. p. 49. 9. 60. 20 Zer-

cane, Zercana; etwa Zargun am oberen Zab (Ta-

qut), schwerlich Siragan, Sigayava der Annenier

und Byzantiner. [Tomaschek.]

Cheidria (ra Xsldgia), verderbte Lesart in

Xen. hell. II 1, 28, von Job. LCwenklau ver-

bessert: xa reixvdgia. Es sind die Castelle am
Hellespontos gemeint, in die die Athener nach
der Schlacht bei Aigospotamoi 405 sich zuriiek-

zogen. [Biirchner.]

Cheilaion (Xslkaiov opos), Variante des Namens
Mo%}.og oder "0%los far den Berg der Sieben-

schlafer bei Ephesos. S. Ramsay Hist. Geog.

of Asia M. 110. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien
CXXIV via 32. S. Chalos Nr. 1.

[Biirchner.]

Cheileos, Tegeat. Nach Plut. Themist. 6

soil er Herbst 481 bei Gelegenheit der Versamm-
lung der Eidgenossen in Korinth den Beschluss

des Themistokles , alle inneren Feindseligkeiten

einzustellen, unterstiitzt haben. Herod. VII 145;

vgl. Busolt Gr. Gesch. II « 656, 3. Nach Herod.

IX 9 veranlasste er Sommer 479 die Ephoren zu

Sparta , den Athenern gegen die Perser Hiilfs-

truppen zu senden; vgl. Plut. de Herodoti malign.

41 p. 871b. Busolt a. O. 112 723, 2.

[Kirchner.]

Cheilon s. Chilon.
Cheimarone (Plin. n. h. IV 29 Chimarone;

var. Chimerion) ; wenn die Anfiihrung dieses

Namens nicht auf Verwechslung mit Cheimerion

im epeirotischen Thesprotien berubt (s. d.), ein

Bergzug in der thessalischen Phthiotis.

[Biirchner.]

Cheimarros (6 Xsl/^a^Qos; das Appellativum

bezeichnet einen Regen- oder Winterbach, Suid.),

Trockenbach in einer Schlucht von Argolis, die

den Chaonbergzug (s. d. Nr. 1) vom Pontinos

trennt , zwischen dem Erasinos und der Lerne,

Paus. II 36, 7. L.Ross Reisen und Reiserouten

durch Griechenland (1841) 145. K. Bursian
Geogr. v. Griechenl. II 65. [Biirchner.]

Cheimarrus s. Kedron.
Cheimerion (rd XeifisQiov = das winterlich

rauhe Gebirg). 1) Vorgebirg mit einer Rhede

(D.vy.vs hfiriv, }ctl%"Ay.'loidvrrjg) im epeirotischen

Thesprotien in der Landschaft Elaitis, zwischen

den Fliissen Acheron und Thyamis, gegeniiber der

Insel Pasos. Auslaufer des jetzt Berge von <$>a.va-

gifovj genannten Zuges, Thuc. I 30. 46. Strab.

VII 324. Paus. VIII 7, 2. Der Name Hvxvg
?.ifjtjv bezeugt das Hervorsprudeln einer starken

Susswasserquelle im Meer (nichts Seltenes, vgl.

Papenwasser im Stettiner Haff n. a.). J. H. Skene
Journ. Royal. Geog. Society XVHI 139ff. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. I 28. [Burchner.]

2) S. Kimmerion.
Cheimo {XsifKo), Ort (»w^i?) Agyptens, an

der Kiiste des mareotischen Gaus, Ptol. TV 5, 8

;

vgl. auch den Artikel XT. [Sethe.]

Cheimon aus Argos. Siegt in Olympia im

Ringkampf. In Olympia sowie in Argos sein Stand-

bild von Naukydes von Sikyon. Dasselbe spater

nach Rom in den Tempel der Pax gebracht. Sein

Gegner in Olympia war Taurosthenes von Aigina,

der Sieger in der folgenden Olympiade. Paus. VI
9, 3. Zeit die des Kunstlers. nach Robert Archao-

log. Marchen 107 etwa 423—390, vgl. G. H.

Forster Olymp. Sieger (ProgT. Zwickau 1891)

nr. 285 , der den Sieg in Ol. 94 = 404 v. Chr.

verlegt. [Kirchner.]

XeiQidiozog xnwv, ein Gewand mit Armeln

;

vgl. x siS& von dem x- abgeleitet ist. tjber die

verschiedenen besonderen Formen dieses Gewandes
erfahren wir aus den litterarischen Zeugnissen

nur, dass es entweder bis zum Knie reichte (Strab.

XV 734. Heliodor. IX 15. Philostrat. mai. imag.

334, 4 K.) oder bis zu den Fnssen (Herodian. V
10 3, 6. 5, 10). Selbstverstandlich ist, dass ein der-

artiger Chiton xara zovg &fimi$ svajiro/xsvog (Poll.

VII 58) und a/iipipdoxalos (Moiris 64) war. Auf
einem Irrtum muss die Notiz bei Hesychios be-

ruhen: alh^'xixw/ ^sjjh&otoj zio.qo. Eixpogicovi;

£U*£ ist ein thessalischer Ausdruck fur Chlamys
(Stephani Compte rendu 1875, 106 Anm.). Ein

Armelgewand ist der national-griechischen Tracht

fremd. Keine der Hauptformen hellenischer Frauen-

und Mannerkleidung hat Armel. Der ionische

20 Frauenchiton wird hauflg incorrect Armelchiton
genannt, weil er den Arm zum Teil bedeckt; dies

geschieht aber nicht durch einen besonders zuge-

schnittenen und genahten, der Form des Armes
sich anpassenden Armel (s. unter Chiton). Auch
bei Homer wird nie ein Armelgewand erwahnt;

vielmehr scheint das haufige Beiwort der Frauen
fovxcoXsvo; der Verwendung von Armeln, wenig-

stens in weiblicher Tracht, zu widersprechen. Desto

auffallender ist es, dass uns auf einem mykeni-

30 schen Denkmal deutlich eine Frau mit x- Z- ^e_

gegnet, und zwar auf der bekannten Kriegervase

(Furtwangler und Lflschcke Myken. Vasen

p. 61 Taf. XLII/XLIII ; tiber die Armel der Krieger

s. unter XsiqU). Die Darstellungsfahigkeit des

mykenischen Vasenmalers ist zu gering, um uns

eine genaue Vorstellung von der Form und Aus-

stattung des Kleides im einzelnen zu geben; doch

kann daran nicht gezweifelt werden, dass er ein

Gewand mit enganschliessenden Armeln hat dar-

40 stellcn wollen. Auf dem Oberarm dicht an der

Schultcr ist ein heller Flecken ; es ist unklar, ob

er eine Decoration andeuten soil, oder ob gemeint

ist, dass der Armel nicht in voller Rundung mit

dem Rock verbunden sei (vgl. unter XeiQtg eine

derartige Tracht auf zwei spaten Monuraenten).

Auf einigen archaischen Bildwerken sind enge

Armel angegeben , die den Oberarm ganz oder

teilweise bedecken; so bei der nozvia &rjgdiv aufdem
Bronzerelief aus Olympia (Bronzen Tat". XXXVIII),

50 bei einer Darstellung derselben G6ttin auf einem
Elfenbeinretief aus Nimrud (Roscher Myth. Lex.

H 1753) und bei einer Mainade auf einer Vase
aus dem aiolischen Kyme (Rom. Mitt. Ill Taf. VI).

Zu beachten ist, dass alle drei Monumente aus

dem ostgriechiscnen Kulturkreise stammen. Ahn-
liche Halharmel sehen wir bei Mannem in langen
Chitonen auf korinthischen Thonpinakes ange-

geben (Ant. Denkm. II 24 nr. 2. 3. 8. 10. 21.

Arch. Jahrb. XII 13. 17). Im griechischen Osten

60 ist endlich das einzige archaisch-griechische Kunst-

werk entstanden, das eine griechische Gottin mit
reich verzierten Langarmeln darstellt; das Frag-

ment einer archaischen Aphroditestatue aus der

Zeit der .Tanten von der Akropolis', gefunden

in Marseille, jetzt im Museum von Lyon (Bazin
L 1

Aphrodite Marseillaise, Paris 1886; er hebt mit

Recht die stilistische Verwandtschaft des Stiickes

mit den Werken der archaischen Kunst von
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Kypros, Milet und Samos hervor). Bei den
weiblichen Figuren des sog. Harpyen-Denkm ales

(Brunn-Bruckmann Denkm. 146/147) kann
man zweifeln, ob sie Chitone mit weiten Armeln
oder die gewohnlichen ionischen Chitone tragen.

Wahrend diese wenigen charakteristischen Aus-
nahmen nur die Eegel bestatigen, dass die Armel
den Griechen urspriinglich fremd waren. finden
wir sie nachweislicb. bei fast alien Barbarenvolkern.
Bei den Juden trugen sie die Jungfrauen (Joseph. 10
ant. Iud. VII 171). Auf den altchristlichen Sar-
kopbagen werden die Juden z. B. in den Scenen
der Gesetzesverlesung und Bedrangung Mosis nicht
nur durch die eigenartigen BaTette, sondern auch
durch Armelgewander ausgezeichnet (vgl. Kraus
Real-Encyklopadie der christl. Altertiimer, s. Ju-
den). Wegen der PhOnikier s. Herodian. V 5, 10.

Zur allgemeinen Tracht gehOrten sie bei den
Persern; s.Herodot. VII 61. Xenoph. Cyrop. VIII
3, 13. 8, 17; hell. H 1, 8. Heliod. IX 15. Strab. 20
XV 734. Poll. VII 58, wo wir auch xdvdvg und
xajivQtg als besondere Namen persischer Armel-
chitone erfahren. Eine genaue Vorstellung kflnnen
wir uns nur von dem xavdvg machen. Nach Pho-
tios war er ein ecpa/ipa (tfberkleid; zu der Er-
klarung xoXg vavztxoTg ozeyaorgotg ioixdg vgl. He-
rodot. I 194); von Hesych erfahren wir, dass ihn
die Soldaten auf den Schultern befestigten (i/t-

jroqxovvrai). Bei Lucian (dial. mort. XIV 4) wirft
Philipp dem Alexander vor, er habe die makedo- 30
nische Chlamys mit dem persischen xavdvg ver-
tauseht. Dieser muss also einen ahnlichen Zweck
wie die Chlamys gehabt haben. Nach Pollux war
der xavdvg, den Kttnig und Hofleute trugen, pur-
pura gefarbt, also aus Zeug, doch gab es auch
solche aus Leder. All das passt nur auf ein
Kleidungsstiick, das wir hauflg auf Darstellungen
von Persern bemerken (z. B. auf dem sogen. Ale-
xandersarkophag; Hamdi Bey et Th. Reinach
Une necrop. roy. a Sidon PI. XXVff.), ein Ober- 40
kleid in Form einer Jacke mit Armeln, das nur
auf den Schultern befestigt ist und deshalb bei
heftiger Bewegung im Winde flattert. liber die
Armel des xdvdvg (xogai) s. unter Xsigig. Wenn
man sich dem KSnige naherte, musste man die
Hande durch die xogat stecken, also den xavdvg
anziehen (Xen. hell. II 1, 8; Cyrop. VIII 3, 10).
Der xdvdvg des Konigs war nach Pollux aluioQ-
(pvqog, der der andern jioQ<pvgovg (vgl. Xenoph,
Cyrop. I 3, 2. VIII 3, 13. B (it-tiger Amalthea 50
I 171. O. Miiller Handbuch der Arch. § 246, 5).
In der griechischen Kunst wurde der xavdvg dann
zu einem Cbarakteristikum barbarischer Tracht,
z. B. bei Medea auf dem Relief im Lateran (Be n n-
dorf und Schoene Bildw. d. Lateran nr. 92), bei
Anchises (Millingen Mon. ined. II 12. Bau-
meister Denkmaler Abb. 84) und bei Amazonen
auf dem Wiener Sarkophag (E. v. Schneider
Album auserl. Gegenst. der Antikens. Wien Taf. IX;
iiber die Herkunft des Sarkophags aus Soloi auf 60
Cypern vgl. Smirnoff Arch. -epigr. Mitt, aus
Ost. 1896, 142). Dass im 4. Jhdt. der xdvdvg
auch in Griechenland wenigstens als Luxusgewand
bekannt war und zwar schon vor den Ziigen Ale-
xanders, bezeugen die Kleiderinventare der brau-
ronischen Artemis; funf Weihungen eincs xdvdvg
siud darin verzeichnet (CIA II 754, 19 = 755,
11. 758 B Col. U 5 = 759 Col. II 1. 758 B Col.

XeiQidcoTog %itwv 2208 2209 XeiQidwvbs yttitiv Xeif/tdwvog yixwv 2210

II 27 = 759 Col. II 20. 758 B Col. II 29. 44).
Der erste und letzte wird naher beschrieben als
notxiXog, der letzte ferner als favovg und /forga-
xeiovg, der zweite mit jiaafidzia sxoov xQvoa. Auch
scheint mit einer Armeljacke, die wir ganz selten
auf griechischen Monumenten sehen, nichts anderes
als der persische xdrdvg gemeint zu sein, wenn
auch die Armel nur bis zur Handwurzel reichen,
so an einer Terrakotte (Arch. Anz. 1893, 147
Fig. 30), auf einem Grabstein (C on z e Att. Grabrel.
CLVI 819) und zwei Vasen (Catalogue of Vases
in Br. Mus. Ill F 90 PL 11 und De la Bordo-
Vases grecs de M. le comte de Lamberg I PL
LVI), auf denen je eine Mainade mit solch einer
Jacke dargestellt ist. Uber den Einfluss der Zfige
Alexanders auf das allgemeinere Bekanntwerden
persischer Kleidung in griechischen Kreisen s.

nachher.

Da wir neben dem xdvdvg auf den Abbil-
dungeu die Perser noch mit einem bis zu den
Knieen reichenden Armelchiton bekleidet sehen,
so liegt es nahe, auf diesen den zweiten von Pol-
lux iiberlieferten Namen xdnvqig anzuwenden

;

doch bleibt dies hypothetisch, da wir in keiner
anderen Quelle etwas uber xwnvQig erfahren. Als
fur persische Tracht charakteristisch sind auch
die Darstellungen des Mithras zu beachten (Cu-
mont Textes et Monuments rel. aux mvst. de
Mithra).

J

Die Partner, Araber und Adiabener (Assyrian)
sehen wir auf den Reliefs des Bogens des Septi-
mius Severus in Armelgewandern dargestellt (Ros-
sini Gli archi trionfali 55ff.).

Dass die Skythen Armel trugen, lehren uns
ihre Darstellungen: Compte rendu 1861 Taf. VI
11. 1864 Taf. III. Antiquity du Bosph. cimm.
(S. Reinach Bibl. des mon. fig. Ill) Taf XX
XXXII. XXXIII u. p. 137. Bull. hell. 1888 PL I
(Relief aus Mantinea). Aus Pollux VII 70 er-
fahren wir Namen und Stoff ihres Armelgewandes

;

es hiess avasiga und war aus Fellen gearbeitet.
Die Darstellungen zeigen uns, dass sie eine Art
Uberrock war, ahnlich dem xavdvg; doch wurde
sie immer angezogen und gegurtet getragen.

Uber die Dacier und die ubrigen Barbaren der
Donaulander belehren uns Monumente, wie die
Bildsaulen gefangener Dacier auf dem Traians-
forum, die Reliefs der Siiule daselbst (Cichorius
Die Beliefs der Traianssaule) und das Monument
von Adamklissi (Tocilesco D. Mon. v. Adam-
klissi). Uber die Thraker und Makedonier s.

nachher.

Auch bei den Barbaren der Marc-Aurelsiiule
(Petersen, Domaszewski und Calderini Die
Marcussaule auf Piazza Colonna in Rom, Text-
band p. 47) herrscht die Armeltracht vor; wir
finden sie auch bei den germanischen Frauen,
trotzdem dies der Uberlieferung des Tacitus (Germ.
17) widerspricht.

Uber die Gallier s. Strab. IV 196; vgl. S.
Reinach Les Gaulois dans l'art antique, Revue
arch. 1889 I 337 (die Kinder auf dem Sarkophag
von Amendola ebd. 1888 JJ Taf. XXIl/XXIH);
Gottergestalten mit gallischer Kleidung bei S. R e i-

nach Bronzes figures de la Gaule romaine 137ff
Vgl. auch Plut. Otho 6.

Ausnahmen bilden in dieser Beziehung unter
den Barbaren die Thraker. Sie werden hauflg

I

und charakteristisch dargestellt, aber immer ohne
Armel (s. Litteratur und Monumente bei Furt-
wangler 50. Berl. Winckelm.-Progr. 158ff. ;'vgL

Compte rendu 1875, 95). Wenn Orpheus und
Thamyris trotzdem bisweilen im orientalisehen
Armelgewande erscheinen, so sollen sie dadurch
entweder als Kitharoeden bezeicb.net werden, wie
Orpheus in der Unterwelt (Wien. Vorlegebl. S. E),

oder es ist auf sie falschlich das allgemein barba-

rische Costfim Iibertragen (Rom. Mitt. 1888 Tf. IX).

Aus dem letzteren Grunde tragt auch Boreas an
einer figurierten Vase aus Tanagra (Athen. Mitt.

1882 Tf. XII) und, ebenso wie Skiron, an dem Turm
der Winde (Brunn-Bruckmann Denkm. 30.

Baumeister Denkmaler Abb. 2370) Armel. Die
thrakische Gottin Bendis (P. Hartwig Bendis,

Leipzig-Berlin 1897) ist auf verschiedenen grie-

chischen Denkmalern dargestellt, aber nur zwei-

mal sehen wir sie mit Iangen Armeln; auf einem
griechischen Votivrelief (Hartwig Taf. II) und in

einer Statuette aus Cypern (ebd. Fig. 4). Hatten
die Armel zur thrakischen Tracht gehort, so wurde
man die Gottin in alien Fallen nicht ohne sie

dargestellt haben. Ebensowenig haben augen-

scheinlich die Makedonier Armel getragen (vgl.

Heuzey et Daumet Mission archeol. de Macd-
doine). Auch hatte die weiter unten zu behan-

delnde Dberlieferung von Alexanders d. Gr. Trach-

tenwechsel keinen Sinn, wenn er von Hause aus

den % X- getragen hatte. Uber die Tracht der

Thessaler erfahren wir, sie ware besonders reich-

lich gewesen, verwandt der der Barbaren, aber

von Armeln ist nirgends die Rede (Strab. XI 530.

Athen. XII 527 b. XIV 663 a. Monumente: Athen.

Mitt. XII 73. XV 199 Taf. IV—VII).

Bekanntlich wurde in der Kunst nun die Armel-
tracht, speciell die der Orientalen, auch auf my-
thische Volker Iibertragen, die die Sage zu Nach-
barn jener Barbaren machte. Genannt siud oben

schon die Amazonen (vgl. o. Bd. I S. 1777ff. Da-
remberg-Saglio Dictionn. des ant. I 221ff.;

charakteristisch ist, dass sich die Tracht bisher

bei keiner statuarischen Darstellung der Amazonen
und anf Reliefs nur ganz selten gefunden hat);

dann Arimaspen (s. o. Bd. H S. 827) und Aithiopen

(s. o. Bd. I S. 1102). Ebenso werden natiirlich

auch einzelne mythische Personen, die aus bar-

barischen Landern stammen, wie Medea mit ihrer

Familie (s. Seeliger in Roschers Myth. Lex. II

25001L) durch die Armeltracht charakterisiert (s.

weiteres dariiber unten).

Barbarentracht ist es auch, wenn wir Paeda-

gogen und Dienerinnen in Scenen des Mythus
oder der Wirklichkeit mit Armelchitonen darge-

stellt sehen. Beide werden dadurch als dem
Sclavenstande angehorig charakterisiert. Das be-

kannteste Beispiel fiir den Paedagogen ist die be-

treffende Figur in der Niobidengroppe (Amelung
Fuhrer d. d. Ant. in Florenz nr. 183). Sonstige

Beispiele auf Vasenbildern : Wiener Vorlegebl.

Ser. I Taf. XII (Medea). Arch. Ztg. 1883 Taf. 6

(Hippolytos). Gerhard Trinksch. u. Gef. II Taf.

XXII (Ganymed?); auf einer praenestinischen

Ciste, Mon. d. Inst. VIII Taf. XXX (Chrysippos)

und einem Wandgemalde, Helbig Camp. Wandg.
1151 (Dirke). Vgl. ferner die Zusammenstellungen
von Stephani Compte rendu 1863, 177ff. Jahn
Munch. Vasensamml. Einl. CCXXVII; Europa 3;

Pauly-Wiasowa III

dagegen Stephani a. a. O. 175, dem darin un-

bedingt Recht zu geben ist, dass die typische

Kostiimierung der Paedagogen nicht von der

Biihne hergenommen zu sein braucht. Diene-

rinnen mit Armelchitonen sehen wir vor alien

Dingen auf einer langen Reihe griechischer Grab-
reliefs: Conze Attische Grabrel. 66 XXVIII.
71 XXXIII. 78/79 XXXVI. 284 LXVI. 289
LXVII. 304LXXII. 306LXXIII. 337 LXXXV.

10410 XCVII. 882 CLXXI. Ann. d. Inst. 1829 t.

G. Arch. Ztg. 1871 Taf. 53. Dieselbe Kleidung
sehen wir an den Statuen trauernder Dienerinnen
in Berlin (Beschreibung d. ant. Sk. 498f.). Den
Grabreliefs entsprechen inhaltlich einige Vasen-
bilder, wo wir auch Dienerinnen in dieser Kleidung
sehen (Dumont et Chaplain Les ce'ram. de

la Grece propre I 38f. Compte rendu 1861 Tf. I.

Inghirami Pitture di vasi fittili II 192) und
ein Wandbild (Zahn Pompei IH 15 — Helbig

20 Camp. Wandg. 1435). Bei einigen Vasenbildern
kann man zweifeln, ob Dienerinnen oder Herrinnen
in der betreffenden Tracht gemeint sind; Revue
arch. 1849 PL 129, 2. Compte rendu 1860 Tf. I.

Benndorf Griech. u. sicil. Vasenb. XLV. Zweifeln

kann man, da es andern Monumenten und Zeug-
nissen zufolge sicher ist, dass der %. x- serfc

dem 5. Jhdt. auch in Griechenland bekannt war
und im Privatleben, wenn auch selten, getragen

wurde. Bei Frauen finden wir ihn auf folgenden

30 Darstellungen: Dumont et Chaplain Les ce'-

ram. de la Gr. pr. I 25f. (die Verstorbene am
Grabe; Lekythos). Millin Peintures de vas. ant.

Ill (Abschiedsscene). 38 (Hetaere). II 42 (FlOten-

spielerin). Compte rendu 1881 Tf. Ill 1 (Toiletten-

scene). Mon. d. Inst. XII Tf. XXII 4 (Madchen mit
Harfe auf einem weissgrund. Bild des farnesinischen

Hauses) . Ferner ist hier die Figur der jungeren Nio-
bide in Florenz zu nennen (Amelung Fuhr. d. d.

Ant. in Florenz nr. 184; die variierte Wiederholung
40 im Museo Chiaramonti tragt den armellosen ioni-

schen Chiton; es ist auch deshalb wahrscheinlieh,

dass die Florentiner Figur das Original genauer
wiedergiebt; der Kiinstler der Niobidengruppe hat
viel Miihe darauf verwandt, in Ausserlichkeiten

Abwechslung zu schatfen). Endlich findet sich

ein Armelchiton bei einer weiblichen Figur auf

dem kleineren pergamenischen Fries, deren Be-

deutung unbestimmt ist (Robert Arch. 'Jahrb.

Ill 96). Der Fries wird uns noch weiter unten
50 beschaftigen. Als Document fur die Verwendung

des x- 1- in der Frauentoilette dient uns der schon
citierte Catalogus vestium in Brauronio dedica-

tarum, CIA II 751ff. Darin sind fiinf Weihungen
von Armelchitonen verzeichnet, 754, 1. 758 B Col.

LI 7 = 759 Col. II 2 (xeigTdag £xcov = £«{?k5{d-

zog). 758 B Col. II 21. "759 Col. EI 15. 763 Col.

I 10. Die Beiworte bezeugen uns, dass wir es

hier durchweg mit Prachtgewandern zu thun
haben: xatdaxixzog, g~vartda>zog, itsguioi'xtXog, xe-

60 Qitjyrjzog.

Bei Mannern sehen wir den Armelchiton zu-

erst am Partbenonfries , und zwar bei einigen

Reitern des Zuges, bei denen man ja auch son-

stige einzelne Bestandteile barbarischer Kleidung
beobachtet: Michaelis Parthenon Taf. 13, XXXI
97. XXXII 99. XXXV 108. XXXTX 121 a. 122.

XLIJ 133 (zu beachten ist, dass sich alle diese

Beispiele an einer Stelle, und zwar in dem west-

70
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lichen Teil des Nordfrieses flnden). Wir sehen
dieselbe Tracht an Hellenen erst wieder auf zwei
Monument-en, die um ein voiles Jahrhundert jiinger
sind als der Parthenonfries: auf dem vorauszu-
setzenden malerischen Vorbilde des Alexander-
mosaiksinNeapel(OverbeckPompei613ff. Bau-
meister Denkm. Taf. XXI) und dem sog. Ale-
xandersarkophag in Constantinopel (HamdyBey
et Th. Reinach a. a. 0.). Auf dem Mosaik trjigt

XeiQiSmrbq %itoov 2212

Eine grosse Rolle hat endlich der %. %. im
Cffentlichen Lehen der Griechen gespielt und' zwar
in sacraler Bedeutung. Er gehorte zur typischen
Traeht der griechischen Schauspieler; der tragische
trug den langen , bis auf die Fiisse reichenden,
der komische den kiirzeren, der bis zum Knie oder
etwas dariiber hinaus reichte. liber das Costiim
der ersteren vgl. die Zusammenstellung von Lit-
teratur und Monumenten bei"B aum e i s t e r Denkm.

2213 XsiQidmrog yitwv XeiQiScovbg fivav 2214
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Alexander unter dem Panzer emen Armekhiton, 10 HI 1852ff., uber das der letzteren ebd. II 825ff.
in der Schlachtdarstellung des Sarkophags tragt
er und der jugendliche Reiter in der Mitte einen
solchen ohne Panzer; der alte Reiter rechts tragt
den Panzer dariiber; in der Jagddarstellung hat
ihn der griechische Teilnehmer zu Pferde (Ale-
xander?). Die fibrigen Griechen hier und in den
andern Darstellungen des Sarkophages sind nackt
oder in der iiblichen griechischen Weise gerustet.
Wir sahen ausserdem oben, dass der Armel den
Matedomern augenscheinhch urspriinghch ebenso 20 wendig war. Wahrscheinlich war es zudem ur.
fremd war, wie den mit Barbaren nicht vermisch
ten Griechen. Die beiden Monuments illustrieren
indessen das in der schriftlichen Uberlieferung
mehrfach hervorgehobene Aufnehmen persischer
Tracht im Heere und speciell im Freundeskreise
Alexanders. Charakteristisch ist die bei Plutarch
Alex. 31 erzahlte Geschichte; ein dxokovtfog er-

halt als Belohnung dcbdnxa xwfiag xai orol.fj IIsq-
mxfj xQt)0&ai. Alexander selbst soil nacli Plut.

Ferner Bethe Prolegomena zur Geschichte des
Theaters 42ff. 48ff. 320ff.; Arch. Jahrb. XI 293ff.
trber das Costum speciell der alten attischen Ko-
mOdie und der unteritalischen Posse vgl. A. Korte
Arch. Jahrb. VIII 6 Iff. Das Armelgewand mit
seiner orientalisch bunten Ausstattung gab der
Figur etwas UngewQhnliches, Festhches, und es
ermOglichte die vollstandige Verhiillung, die im
Zusammenhang mit Maske und Kothurn not-
TOPTlH liT TOO V WoVlvcirtli/i-In'lT.nli ™, n — „.. J

spriinglich das Gewand, in dem man sich den
gSttlichen Schirmer jener Spiele, Dionysos, selbst
vorstellte (Crusius Philol. XLVIII703; Bethe
Prolegomena zur Geschichte des Theaters 42).
Es ist von Bedeutung, dass dasselbe Costiim auch
sonst im dionysischen Kult iiblich war, und zwar
bei den ChfJren der iMyakkoi, uber die una Athe-
naios (XIV 622 b) eine Notiz des Deliers Semos
erhalten hat. Sie erschienen demnach mit Masken,S",r; i .—-

, T,V„ om«OTJi»u. oic ei HVJuiBueii uemnacn mil; masiten,",°- 45
Q
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9l 30 trugen *(r<5raf »™°Mxovs, xe^Oae av&tvdg und

vii o, 6. 8, £. JJiod. AV11 77) allerdinsrs erst ein nwinfa™ v„J->, ,,,-,£, f™l h,,;^ „ >ju. ]i-.iVII 6, 2. 8, 2. Diod. XVII 77) allerdings' erst
nach dem Tode des Dareios persische Kleidung
angelegt haben, wahrend das Mosaik und die
Hauptseite des Sarkophages ein Ereignis dar-
stellen, das jener Entseheidung vorauslicgt. In-
des stimmt auch das, was die Uberlieferung von
den Teilen persischer Kleidung berichtet, die Ale-
xander angenommen habe, iiherein mit den Dar-
stellungen der Monumente. Plutarch Alex. 45

ein xo.(jo.vxTvov xalvuxov (vgl. Suid. s. IdvcpaXXoi).
Wir werden uns von ihrem Aussehen eine Vor-
stellung nach einer merkwflrdigen Silensgestalt auf
einem Vasenbild machen kOnnen (Compte rendu
1861 Tf. II 4). Wir sind leider nicht im stande zu
bestimmen, ob diese Ausstattung ebenso alt war,
wie die Chore selbst, und ob das Costiim der
Schauspieler nach ihr gebildet wurde, oder ob das
Verhaltnis umgekehrt war, so dass die ifivyaXUio _--—--,

, ,
* —<" ^« . ciuiiuiiij, umgcjicuiL war, so uass Qie iWqxxAAoi

sagt ausdruckhch, Alexander habe weder avafr- 40 erst nach dem Vorgang der Biihne eine so reiche

?i
ag

\
no

,
den *<*vdys, noch die naga

; getragen Ausstattung erhalten hatten
(dagegen besagt die Notiz bei Lucian. dial. mort.
XIV 4 in Betreff des xdvSvg nichts), und in der
That sind das gerade die Teile, durch deren Fehlen
sich die Kleidung der Griechen auf Mosaik und
Sarkophag allein von der der Perser unterscheidet.
Auch ist es sicher nicht zufallig, dass gerade von
Hephaistion (Plut. Alex. 47) gesagt wird, er habe
den Wechsel in Tracht und Sitten gutgeheissen-— —--—

-
— - ~- &

—

Bw«»™v.» um iiioiv^iiauuon ausuiui. uurcn uie jrionumenie
und mitgemacht, und dass der Reiter in der Mitte 50 bewiesen. Wir erkennen ihn an dem langen y

Nach Athen. I 21 e hatte ja Aischylos zuerst
die axolrj der Buhne so prachtig und wurdig ge-
staltet, und er fahrt fort, die Hierophanten und
Daduchen, also die beiden obersten Priester von
Eleusis, hatten das zum Vorbild genommen und
gingen ebenso gekleidet. Die Wahrheit dieser
letzten Behauptung wird wenigstens in Betreff
des Hierophanten absolut durch die Monumente

der Schlachtdarstellung des Sarkophages von ver-
schiedenen Seiten Hephaistion benannt worden ist

(s. zuletzt Winter Arch. Anz. IX 17. Stud-
niczka Arch. Jahrb. EX 243). Eine Gewandung,
die der des Alexander auf dem Sarkophag genau
entspricht, tragt eine in zwei Wiederholungen im
Vatican erhaltene Figur, deren Original stilistisch

in die gleiche Periode wie der Sarkophag gehcrt
(Helbig Fiihrer d. d. off. Samml. in Rom nr. 2

X-, der ganz nach Art des tragischen Gewandes
hoch gegurtet ist, auf der Reliefvase von Cumae
(sein Gewand ist hier weiss und vergoldet; Compte
rendu 1862 Tf. Ill; vgl. St rube Studien ub. den
eleus. Bilderkreis 44), auf einem Vasenbild (Mon. d.
Inst. XII Tf. XXXV) und endlich auf einer ganzen
Eeihe von Reliefs, die in drei Scenen die Ein-
weihung eines Mysten darstellen (E. Gaetani-
Lovatelli Ant. Mon. Taf. II—IV); hier hat er

l^y). imrch die reichen Sendungen persischer 60 auch die sonst erwahnte, reiche Haartracht (Plut
Beute in die Heimat wird iedenfalk auch die Al<-ih 99. ArWan A; ae l?™-„j- ttt n-i r; t_Beute in die Heimat wird jedenfalk auch die
orientalische Tracht in Hellas bekannter, als sie

bis dahin war, geworden sein. Doch muss sie

auch dann etwas Ungewflhnriches gehlieben sein

;

sie findet sich n. B. bei keiner Terracotte (weder
in Tanagra, noch in Myrina, noch in Sicilien), die
Menschec in der Tracht des taglichen Lebens
darstellt.

Alcib. 22. Arrian. diss. Epict. Ill 21, 16). In
der mittleren Scene dieser Reliefs sehen wir
meistens eine Priesterin mit dem Emporhalten
der mystischen Schwinge beschaftigt; sie tragt
die gleiche Kleidung wie der Priester und soil

hierdurch jedenfalls als Oberpriesterin, als Hiero-
phantin, charakterisiert werden; sie stammte, wie
der Hierophant, aus dem Geschlecht der Eumol

piden. Den Daduchen sehen wir einmal (Compte
rendu 1859 Tf. II) auch mit langen Armeln darge-

stellt. Er tragt irmner einen kiirzeren, etwas uber
die Kniee herab reichenden Chiton, der also eher
dem der komisehen Schauspieler entsprechen
wurde.

Strube (a. a. O. 28) meint, das Abhangig-
keitsverhaltnis zwischen Eleusis und attischem
Theater in dieser Beziehung ware eher umgekehrt,
und Aischylos hatte also aus seiner Heimat Eleu- 10
sis die Tracht der Priester auf die Buhne ver-

pflanzt. Indessen war, wie gesagt, fiir den antiken
Schauspieler die Notwendigkeit mSglichst voll-

kommener Verhiillung von vornherein gegeben,

wahrend es fiir den eleusinischen Priester nur auf
eine mo'glichst glanzende Ausstattung ankam, die

sich auch ohne die barharisehe Zuthat der Armel
erreichen liess ; wir wissen ja vielmehr, dass der
griechische Priester, bis ins 4. Jhdt. wenigstens,
als Erbstiick alter Mode den armellosen, langen, 20
ionischen Mannerchiton trug (s. unter Chiton).
Man kOnnte geneigt sein, die barbarische Tracht mit
der legendarischen Herkunft der Hierophanten von
dem Thraker Eumolpos, dem Diener des Dionysos,

des Gottes, dem ja auch die theatralischen Auf-
fuhrungen galten, in Zusammenhang zu bringen
(TOpffer Attische Geneal. 30ff.), aber wir sahen,

dass gerade die Thraker wahrscheinlich keine

Armel getragen haben , und dann tragt ja auch
der Daduchos den Armelchiton. Ein Abhangig- 30
keitsverhaltnis muss existiert haben , denn wir
sahen zwar, dass -die Griechen seit dem 5. Jhdt.

den Armelchiton auch ausserhalb der Biihne kann-
ten, aber wir trafen Manner immer nur in dem
kurzen, der bis zu den Knieen reicht. Am meisten
Wahrscheinlichkeit hat das von Athenaios Con-
statierte fiir sich.

Hier sei noch erwahnt, dass auf den Stuck-
reliefs der Farnesina in Scenen, die deutliche Be-
ziige auf dionysische Mysterien haben , Frauen 40
mit langen Armeln erscheinen, und zwar sind es

gerade immer die. die mit Kulthandlungen be-

schaftigt sind, Mon. d. Inst. Suppl. XXXIV rechts

oben, die Figur, die das Triptychon in die Hohe
halt; ebd. links unten die Figur vor dem Altar,

die die Guirlande in Empfang nimmt; XXXV
links oben der Arm einer Figur, die ein Tuch aus
einer Schwinge zieht.

Unter dem Einfluss des Buhnencostums hat

sich dann auch der lange Chiton der Kitharoeden, 50
der urspriinglich ebenso wie der der Priester

armellos war, zum y. yr . entwickelt. Wir ent-

nehmen die Beispiele den Darstellungen des Apol-

lon Kitharoedus: Overbeck Kunstmythologie,
Atlas: Vasenbilder XXI 17. XXIV 20. 23. 24.

XXV 3. 6; Reliefs XXI 10. 13. 14; Statuen XXI
32 = Helbig Fiihrer nr. 267 und (nicht bei

verbeck) Amelung Fiihrer d. d. Ant. inFlorenz

nr. 172; Spiegelkapsel Bull. hell. 1884 Tf. XVI.
Auch sind hier wiederum die Darstellungen des 60
Orpheus in der Unterwelt zu erwahnen (Wien.

Vorlegebl. S. E). Indes erscheinen Kitharoeden

und Apollon auch anders gekleidet: die Kitha-

roeden des Parthenonfrieses (M i ch a e 1 i s Parth. Tf.

12 Vni) tragen den ionischen Weiberchiton, eben-

so Apoll (ausser in mehreren Ahbildungen bei

O verbeck a. a. O.) auf einem spartanischen Relief

(Athen. Mitt. 1887 Tf. XII) und in einer Statue

(Helbig a. a. 0. nr. 187), sonst tragt Apoll auch
ein Gewand mit Uberschlag, vollkommen von der

Form des dorischen Frauengewandes (z. B. Hel-
big a. a. 0. nr. 262 und in einer unpublicierten

Statue des Braccio nuovo). Deshalb hat man kein

Recht, wie gewohnlich geschieht, von dem Kitha-

roedengewand zu sprechen, als ware der %. %.

typisch fiir die Kitharoeden (vgl. S t e ph an iCompte
rendu 1875, 102ff.).

Ahnlich ist es mit dem Gewand der Wagen-
lenker. Sie tragen in der Kegel den alten ionischen

Mannerchiton gegurtet. Die in Delphi neuerdings
gefundene Bronzestatue eines Wagenlenkers zeigt

unter diesem Gewand noch eins vom Schnitt des

ionischen Frauenchiton (Comptes Rend, de l'Acad.

de inscr. 1896, 362ff. Archaol. Anz. 1896, 173ff.).

Am Parthenonfries sind zwei mit Armeln dar-

gestellt (Miehaelis Parth. Tf. 12 XTV 52.

XVIII 60); Armel hat der Lenker auf dem Vo-
tivgemalde eines Apobaten aus Herculanum (Ro-

bert XIX. Hallisches Winckelmannsprogr. 1895).

Kaum hierher rechnen kann man zwei Darstel-

lungen des Laios beim Raub des Chrysippos, wenn-
gleich sich ja nach Euripides seine Leidenschaft

fiir den Knaben bei dem Unterricht im Wagenlenken
entziindet (Vasenbild: Wien. Vorlegebl. Ser. VI Taf.

XI; Praenest. Ciste: Mon. d. Inst. Vm Taf. XXX).
Da die Beispiele so gering an Zahl sind, ist es

sehr zweifelhaft, ob die kOnigliche Gestalt mit
Armelchiton und hohem Diadem auf dem einen

Stuckrelief der Farnesina wirklich Helios, ge-

rustet zur Fahrt, darstellen solle (ROm. Mitt.

1895, 68); jedenfalls darf man sich bei dieser

Deutung nicht auf die Gewandung der Figur be-

rufen wollen.

Nachdem alle Falle aufgezahlt sind, in denen
der x- %• im Leben der alten Volker getragen

wurde, eriibrigt es noch, sein Vorkommen bei

Gottern und Heroen in mythischen Darstellungen,

soweit diese nicht schon herangezogen sind, zu

untersuchen. Wenn Artemis auf einem Vasen-
bild, das Orest und Iphigenia bei den Tauriern

darstellt, mit Armeln erscheint, so soil sie da-

durch als Gottin der Barbaren charakterisiert wer-

den (Ann. d. Inst. 1848 tav. d'agg. L); ihr nahes
Verhaltnis zu barbarischen Kulten erklart es ferner,

dass wir sie auch sonst mit Armeln dargestellt sehen

(im Gigantenkampf Monuments grecs 1875 Tf. I =
Wien. Vorlegebl. S. VIH Taf. IX; als Zuschauerin

beim Amazonenkampf Millin Peintures de v. ant.

II 25 ; auf einem Unterweltsbild Wien. Vorlegebl.

S. E Taf. VI 2); man erinnere sich an die thra-

kische, der Artemis verwandte Bendis, die wir

als Barbarin in zwei Fallen ebenfalls mit Armeln
dargestellt sehen (Hartwig Bendis Taf. II und
Fig. 4). Auch sei hier nochmals auf die Wei-
hungen im Brauronion hingewies en.

Dieser Bildung der Artemis schliesst sich die

der Erinyen und der mit ihnen verwandten Wesen
an; fiber Erinyen s. Roscher Myth. Lex. I 1335;
Eris Compte rendu 1861 Tf. Ill = Wien. Vorlegebl.

S. A Tf. XI 1; Lyssa Mon. d. Inst. XI Tf. XLII;
Apate Wien. Vorlegebl. S. VII Taf. Via; Poi-

nai Wien. Vorlegebl. S. E Tf. IT; Dike ebd.

Tf. VI 2 (vgl. G. Korte Personif. psychol.

Affekte i. d. sp. Vasenm.). Hier ist uberall viel

eher das Bestreben anzunehmen, die Gestalten

harbarisch fremdartig erscheinen zu lassen, als,
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wie gewOhnlich geschieht, ein Einfluss des Buhnen-
costums.

Bei Dionysos liegt die Sache etwas anders.

Er erscheint zuweilen geradezu im Schauspieler-

costiim, wie z. B. an einer Dreifussbasis in Athen
Ann. d. Inst. 1861 tav. d'agg. G; in den meisten
andern Fallen, in denen er Armel tragt, ist aber
auch hier ein Anlehnen an barbarische Tracht der
Grund (Dionysos bartig: auf dreiseitiger Candelaber-

Endlich flnden wir den x- %. nun noch bei
einzelnen Figuren auf einer ganzen Reihe von
Monumenten, deren Darstellungen nicht zum we-
nigsten deshalb fiir abhangig von der Buhne
und ihren Auffiihrungen erkllrt worden sind; zu-

nachstaufden unteritalisehen Vasenbildern (Jahn
Munch. Vasensamml. Einl. p. CCXXVII). That-
sachlich finden wir aber Mer die genannte Tracht,

wenn wir die Falle auanebmen, in denen Figuren
basis Ann. d. Inst. 1850 tav. d'agg. C; auf einem 10 durch sie als BaTbaTencharakterisiert werden sollen,

spaten Sarkophag im Museo Chiaramonti, Beschr. d,

Stadt Eom II 2 S. 51 nr. 178; zweifelhaft ist es, ob
eine Figur von den Stuckreliefs der Latinergriiber

hierher gehort, Mon. d. Inst. VI/VII Tf. L A; sie

wird von Petersen Ann. d. Inst. 1861, 239 Dio-
nysos genannt; Dionysos jugendlich: auf Vasenbild
als Zuschauer, Mon. d. Inst. Suppl. XXI ; auf Vasen-
bild die Ankunft der Aphrodite auf dem Schwan
erwartend, Arch. Jahrb. I Taf. 11; auf Vasenbild

nur bei KOnigen (so z. B. Kreon von Korinth,

Wien. Vorlegebl. S. I Tat. XII; Kreon von Theben,
Mon. d. Inst. X Tf. XXVII; Iobates, Inghirami
Pitt, di v. f. I 57; Danaos and Pelasgos, Wien.
Vorlegebl. S. B Tf. IV 1; Pelasgos, ebd. 2; Minos
und Sisyphos im Hades, Wien. Vorlegebl. S. E Tf. I

;

Triptolemos, ebd. Tf. II; als KOnig tragt auch Hades
aufden Unterweltsbildern den x- z-.Wien. Vorlegebl.
S. E Tf. I. IV. VI 2. 4); einmal finden wir sie auf

beim Wettstreit der Athena und des Poseidon, 20 einem Bilde zweifelhafter Bedeutung (Inghirami
Wien. Vorlegebl. S. VII Taf. IX; auf Relief einen

Schauspieler besuchend, Arch. Ztg. 1881 Taf. 14;
als Iakchos auf Vasenbild, Mon. d. Inst. 1885
XXXV). So kommt auch eine Mainade oder jeden-

falls ein Wesen seines Kreises (mit Tympanon) zum
Armelgewand (Vasenb. mit Geburt d. Erichtho-
nios, Compte rendu 1859 Tf. I; vgl. Strube a.

a. 0. 85ff.).

Wenn unter den Musen Melpomene im x- x

a. a. 0. 1 60) bei einem Konig und einem Jung-
ling, einmal bei Teiresias (Inghirami a. a. 0.
Ill 248). Wenn Triptolemos auf einem merk-
wurdigen Bilde seiner Aussendung den x- X- tragt,

so steht das im Zusammenhang mit der Verle-
gung der ganzen Scene an den Nil, d. h. in das Bar-
barenland (Compte rendu 1862 Tf. IV; vgl. Strube
a. a. 0. 18). Wenn wir also hiervon und von
dem einen Jungling absehen, der sehr wohl einen

erscheint (z. B. H el big Fiihrer nr. 271), so ist SO Barbaren darstellen kann, so haben wir nur Kc
damit natiirlich das Gewand ihrer Schiitzlinge,

der Schauspieler, gemeint. Anders ist es, wenn
auf einem Vasenbild (Wien. Vorlegebl. S. VI Taf.

XI) ausser Apollon auch vier Musen im Armel-
gewand erscheinen; dies erklart sich lediglich

aus dem Bestreben, Abwechslung zu schafFen ; die

Musen tragen dies Gewand, wie griechische Mad-
chen es mitunter trugen, wie es auch die eine

Niobide tragt. Ebenso wird es zu erklaren sein,

nige und einmal einen Seher in der betreffenden
Tracht, also Personen, die sich vor den andern
durch die Wurde und Pracht ihrer Erscheinung
auszeichnen soilten; dadurch allein erklart sich

vollkommen geniigend, dass man ihnen jenes Co-
stiim gab. Fiir die mythischen Konige speciell

gait als Vorbild die Tracht des grCssten histori-

schen Kflnigs der alten Welt, des GrosskOnigs der
Perser. Die Buhne hatte dabei keine andere Be-

wenn auf Wandbildern verschiedene Musen mit 40 deutung, als dass sie jenes Costum den Griechen
Armeln dargestellt werden (z. B. Helbig Wand-
gem, nr. 862); doch mag hier auch schon eine

Ubertragung von der einen Muse auf die iibrigen

stattgefunden. haben, wie sie dann ganz gedanken-
los auf spaten Sarkophagen dazu fiihrt, dass fast

alle Musen den Armelchiton tragen (z. B. Beschr.

d. Stadt Rom II 2 S. 123 nr. 2).

Als Barbar tragt Priap den x- X- (Furtwang-
ler Samml. Sabouroff Tf. CXXVII), als Barbarin
Isis (allerdings nur in zwei Fallen: Grabstcin bei

Le Bas Voyage arch. Mon. fig. LXXV und Statue
im Capitol, Nuova deserizione p. 374 nr. 15). Uber
Boreas und Skiron am Turin der Winde s. o. S. 2209.
Anlehnung an die barbarische Tracht ist es wieder,

wenn Hypnos in dem spateren bartigen Typua in

langen Armeln erscheint (Roscher Myth. Les.
I 2851).

Befremdend wirkt zunachst die ornamental ver-

wendete Fliigelgestalt im j. x- auf dem bcim Par-

immer von neuem lebendig vor Augen fiihrte.

Auf ihr trugen es indes alle Personen, nicht etwa,

die Konige oder gewisse Rollen allein. Thatsach-
lich ist es bisher auch noch nie gelungen, ein

derartiges Vasenbild schlagend auf eine bestimmte
Theaterscene zu deuten (Vogel Scenen euripid.

Trag. in gr. Vaseng. ; vgl. den letzten derartigen

Versuch von Be the Arch. Jahrb. XI 292ff., der

auch nichts weiter beweist, als die wahrschein-

501iche Abhangigkeit des Vasenbildes Taf. 2 von
der Andromeda des Euripides). Der Einfluss der

dramatischen Poesie auf jene Bilder ist damit
natiirlich nicht ausgeschlossen.

Ganz dasselbe ist zu bemerken zu dem perga-
menischen Telephosfries. Eine Frau im Armel-
gewand wurde schon oben erwahnt. Sonst er-

scheint auf ihm in dieser Tracht der Konig Aleos

(Arch. Jahrb. II 244. Ill 591, ein anderer Konig,
den Robert Korvthos nennt, und neben ihm ein

thenon gefundenen Marmorsessel in Athen und 60 an Rang und Bedeutung ebenburtiger Jungling,
seiner Wiederholung in Berlin (s. zuletzt Furt- ' " * ' ' ' '

...... ~ T —
wangler Meisterwerke 206). Die Erscheinung
erklart sich aber, wenn wir die gleiche Figur auf
Fundstucken des kimmerisehen Bosporus wieder-
finden (z. B. S. Reinach Biblioth. des mon.
fig. III PI. XX 8). Aus dem Osten stammt das
ornamentale Motiv, dorther auch die Tracht der
Figur.

den Robert nicht benennt (Arch. Jahrb. Ill 87).

An dieser Stelle ist auch der Pelias auf den Stuck-

reliefs der Latinergraber zu nennen (Mon. d. Inst.

VI/VII Tf. LII 3); durch den langen Armel-
chiton soil er jedenfalls als Konig und nicht als

Thessalier charakterisiert werden.

Endlich ist hier die Rolle zu untersuchen, die

der x- X- auf ^en Wandgemalden spielt. Einige
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Falle, in denen ein Madchen, eine Dienerin und geschrieben wird (Strab. XI 530. Athen. XII 527 b.

ein Paedagog mit ihm dargestellt sind, wurden XIV 663a); bei den Persern aber wurden Hand-

schon erwahnt. Sonst sehen wir in ihm (ausser schuhe, wenigstens im Hofceremoniell, getragen

Barbaren) Konige (Lykomedes, Helbig Wandg. (Xenoph. Cyrop. VLTI 8, 17 Saxwktj&Qa; man be-

nr. 1297; Pelias, Sogliano Le pitture murali achte die sehr bezeiehnende Rolle, die dieser Gegen-

campane nr. 1551), Priester oder Seher (Kalchas, stand Athen. I 6 d spielt, die einzige Stelle, in

Helbig a. a. 0. 1304; Laokoon, Ann. d. Inst, der er an der Hand eines Griechen guter Zeit er-

1875 tav. d'agg. 0) und Opferdiener (Sogliano wahnt wird). Schwanken kOnnen wir bei der Er-

a. a. 0.) ; also im wesentlichen dieselben Personen, klarung folgender Stelle. Od. XXIV 226ff. wird

wie auf den genannten Vasenbildern und dem Fries. 10 die Ausriistung beschrieben, die Laertes zum Urn-

Iphigenia tragt auf dem Bilde Mon. d. Inst. VTH graben des Bodens angelegt hat: ausser dem xl~

Tf. XXII Armel als Priesterin der Taurier. zwr xvr/fitdeg an den Unterschenkeln, Gamaschen,

Noch bei den Remern gait das Armelgewand die gegen Dornen schiitzen sollen, und ihnen ent-

als Zeichen barbarischer Sitte und luxuriflser Ver- sprechend zu demselben Zweck xEl6^es &d xe8°'

weichlichung (Verg. Aen. IX 616. Gell. VII 12. (ausserdem die xvvstj edyelij). Die Commentare des

Plut. Otho 6. Cass. Dio LXXII 17. Herodian. V Eustathios helfen nicht viel weiter. Sie erklaren

3, 6. 5, 10). Unter den Kaisern sollen es Otho x- m& T« t&v XstQ&v ncdi/t/iata ex SsQ/idzav

und Commodus getragen haben (Plut. und Cass. und fugen hinzu, dass dieselben auch von Bogen-

Dio a. a. 0.). Auf den altchristlichen Sarkophagen schiitzen {%. xQfovtm el xal /iij SaxzyXdnatg) und
ist es ganz selten vertreten, wenn es nicht, wie 20 beim Waschen und Brotsauern benutzt worden

bei den Juden, den drei Konigen oder dem guten seien. Diese Behauptung beruht, soweit sie die

Hirten, zur besonderen Charakterisierung dient. beiden letztgenannten Thatigkeiten angeht, auf

Erst durch den steigenden Wechselverkehr mit einem argen Missverstehen einer Uberlieferung,

barbarischen Volkern und den Einfluss von Byzanz wie wir sie bei Pollux X 181f. finden und die

ist es schliesslich allgemeine Mode geworden. mit x- nicht das Geringste zu thun hat (es handelt

[Amelung.] sich vielmehr urn die (pa). Fiir die Benutzung

Xeigl igyaodfievos , in der bekannten Ge- von ^Etgr^es beim Brodbacken s. auch Athen. XII

setzesstelle rov (lovfovoavxa. Iv tg> avr<p Ivi- 548 b = FHG II 308 , wo es sich aber erstens

Xtodai xal rdv rfj x^'Q1 egyaodflevov And. I urn keine allgemeine Sitte, sondern um die luxu-

94, der TMter im Gegensatz zum intellectuellen 30 riOse Laune des Philosophen Anaxarchos handelt,

Urheber , s. Bov Xsvascog yQayrj, und wo zweitens nur eine Umwicklung der Anne
[Thalheim.] oder geradezu Armel gemeint sein konnen, da nur

Cheirimachos (Xetgifiaxoe), Sohn des Elek- solche das Herabrinnen des Schweisses in den

tryon und der Alkaiostochter Anaxo, Bruder der Teig verhindern konnten, nicht aber Handschuhe,

Alkmene. Apollod. II 52 W. [Escher.] die ja iibrigens beim Brodbacken von vornherein

Xagig , von xs'8 gebildet , wie xvtjfiis von ausgeschlossen sind. Die antiken Bogenschiitzen

xvr)firi. Da yuQ fast durchweg Hand bedeutet haben als typische Tracht stets enganliegende

und nur in verhaltnismassig seltenen Fallen Arm Armel, aber niemals Handschuhe oder ahnliches,

(sehr haufig bei Homer; s. Stephanus Thesau- was ja auch bei der Handhabung ihrer Waffe nur

rus s. v.; auch Herodot. II 121), so ware zu er- 40 hinderlich hatte sein kOnnen. Auch bedarf der

warten, dass x- in der Regel Bedeckung der Hand Bogenschutze keines Schutzes seiner Hande ,
wie

oder Handschuh bedeute und ansnahmsweise Armel. etwa der zum Nahkampf bestimmte Krieger.

In Wirklichkeit ist es jedoch umgekehrt. Sicher Dennoch scheint Eustathios etwas derartiges zu

bedeutet x- nur einmal Handschuh, ein andermal meinen (etwa Halbhandschuhe?), wie aus seinem

wahrscheinlich; in einem dritten Fall kOnnen Zusatz (cl xal fiij 8axtvi.cora.Te) hervorgeht. Hal-

wir schwanken, wie das Wort zu erklaren sei. ten wir uns an die Schilderung Homers selbst.

Bei weitem am haufigsten indes bezeichnet es Wie oben bemerkt wurde, bedeutet xe'S bei

Armel. Homer besonders haufig Arm. Bei der Arbeit

Das einzige zweifellos sichere Beispiel fur die des Umgrabens konnten die Anne eher durch

Bedeutung Handschuh findet sich in der spaten 50 Dornen verletzt werden als die dicht am Spaten

mediciniscben Litteratur. Galen (VI 187) und oder an der Hacke liegenden Hande, deren Be-

Oreibasios (ed. Matth. 288) geben beide die Vor- weglichkeit zudem durch eine allseitige (Jmhullung

schrift, die jigoyvfivaarai sollten zum Einreiben behindert worden ware.

womCglich yeigidag *f o^wiwv qojitos anziehen, Endlich ist es for unsere Frage nicht unwich-

<5f d>fia/.(0Tegav yereo&at xr\v hsqyeiav. Der Fall, tig, dass uns eine Umhflllung der Anne, ent-

in dem x- wahrscheinlich mit Handschuh zu uber- spTechend der der Dnterschenkel durch die xvrj-

setzen ist, findet sich in einer Erzahlung des fiideg, schon auf zwei mykenischen Monumenten

Herodot (VI 72) , nach der bei dem spartani- begegnet, auf der bekannten Kriegervase von My-

schen KOnig Leutychides als verraterisches Zeichen kenai(Furtwangler u. LOschcke Myken. Vasen

seiner Bestechlichkeit eine x- *Ml aqyvQiov ge- 60 69 Taf. XLII/XLTJI) und dem Hauptstreifen einer

funden wurde. Das setzt doch wohl einen klei- bemalten Stele ebendaher ^Eyrin- wsx- 1896, 8f.

neren beutelartigen Gegenstand voraus , klein mv. 1). Die Anne der samtlichen hier dargestell-

auch deswegen , weil Leutychides dabei ertappt ten Krieger sind in derselben Weise gemalt, wie

wird, wie er auf der x- sitzt. Da nnn die Scene die Unterschenkel, die ohne Zweifel mit xythxi-

in Thessalien spielt, erinnern wir uns, dass den See umhullt gedacht sind (vgl. Reich el Homer.

Bewohnern dieses Landes wegen seines rauhen Waffen 74ff.); auf dem einen Bild (Taf. XLITI)

Klimas besonders reichliche Kleidung und tJber- sind dicht an der Schulter und am Handgelenk,

einstimmung der Tracht mit der der Perser zu- ebenso wie am Knie und am Fussgelenk, Riemen-
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umschntirungen angedeutet. Wir haben uns also GrosskOnig verbergen. Philostratos mai. (imag.
die Arme ganz analog den Unterschenkeln um- 334, 4 K.) beschreibt den x^e^<oxog x^o'iv eines
hiillt zu denken. Unklar ist, ob die Umhiillung Jagers: i; fjiuav xov /iijqov xal tea xov ayx&vos;
mit der Bedeckung des Oberkorpers zusammen- hier also muss ein kurzerer Armel gemeint sein.
hangend gedacht ist oder nicht {'E<pt}p. a. a. 0. Vgl. zu allem XeiQidwxds iixtav.
9 ; iiber die Armel der weiblichen Gestalt auf Erne besondere Armeltracht sei hier erwahnt.
Taf. XLH s. unter XsiQida>tdg xnmv oben Wir flnden sie auf zwei spaten Bildwerken : einem
S. 2206). alexandrinischenReliefbild(SehreiberHellenisti-

Die Schilderung des Gedichtes und die Dar- sche Eeliefbilder LXVI) und einem pompeiani-
stellungen diirften sich gegenseitig erganzen. Die 10 schen Wandbild (Helbig Wandg. nr. 1369). Dort
erstere giebt uns den Namen, die letzteren zeigen seben wir bei einer Alten, die vor einem Altare
uns die Form eines Teiles alter Tracbt , der bei steht, hier bei einem Priap, der der Schmiickung
der Ausriistung zum Kriege oder zu harter Land- des Hermaphroditen zuschaut, Armel, die augen-
arbeit hie und da Yerwendung fand. In beiden scheinlich nur unter der Achsel mit dem iibrigen
Fallen hatte er den Zweck, die Arme zu schiitzen. Gewand zusammenhangen und deshalb die Schul-
Im Kriege hat die x- nacn dem Ende der myke- ter freilassen. [Ameluug.]
nischen Periode augenscheinlich kerne und inner- Cheirisophos. 1) Lakedaimonier, und zwar
halb derselben nur ausnahmsweise Verwendung vollberechtigter Spartiate, da ihn Xenophon anab.
gefunden. In dem Epos flndet sich keine weitere 1Y 6, 14 zu den Homoeen rechnet. Er ward von
Erwahnung von ihr. Auch ihre Verwendung bei 20 den Spartanern dem jfingeren Kyros bei seinem
der Landarbeit kSnnen wir mit keinem weiteren Peldzuge gegen Artaxerxes zur Hiilfe gesandt,
Beispiel aus der schriftlichen oder monumentalen und stiess 401 v. Chr. mit 700 (oder 800) Hopliten
tiberlieferung belegen (mit Handsehuh ubersetzen bei Issos zum Heere des Kvros (Xenoph. anab.
an jener Stelle % Hermann-Bliimner Privat- I 4, 3. Diodor XIV 19, 5)." Nach der Scblacht
altertumer 183. J, Muller Handbuch IV 1 S. 405 bei Kunaxa und dem Tode des Kyros sandte Klearch
und Duntzer Erlauternde Schulausg.d. Odyssee; ihn und den Menon zum Ariaios, urn diesem die
mit Armel Ameis Schulausgabe der Odyssee). Krone anzubieten (Xenoph. a. O. II 1, 5); und als
In alien Iibrigen Fallen bedeutet #. zweifellos Klearch und die iibrigen Fiihrer getotet oder festge-
Armel. Pollux (VII 62) giebt sie als Bestand- nommen waren und das Heer neue Anfuhrer wahlte,
teil der Tracht an zunachst den nxsQvyeg , to 30 wurde ihm der Oberbefehl iibertragen. So be-
fnuov rov xixwvioxov, worunter er nach VII 55 richtet Diodor XIV 27, 1. Xenophon schweigt
nur Vorder- und Rlickseite des Frauenchiton ver- davon; erst bei Sinope, so erzahlt er, kam das
stehen kann. Er erklart /.mit ta siegl xaig x^e- Heer zur Einsicht, dass ein einheitlicher Ober-
olv. In dem Catalogus vestium in Brauronio de- befehl notig sei ; man bot dem Xenophon das
dicatarum (CIA LT 751ff.) wird 758B Col. II Commando an, er aber lehnte es beharrlich ab,
Z. 7ff. (vgl. 759 Col. II Z. 2f.) aufgezahlt: xard- da die Opfer ungiinstig ausfielen, und so wurde
artxxog sv yufcoticp %eiQt8as e'%cQv §voxtda>rog. Ch. gewahlt, hehielt jedoeh sein Amt nicht langer
Dazu ist nach Analogie der iibrigen Weihungen als sechs oder sieben Tage (Xenoph. a. O. VI
X ix(ov oder X"o>vioxog zu erganzen; X - also ist 1, 18ff. 2, 6ff.). Diese Darstellung ist ohne Zweifel
mit Armel zu ubersetzen. Sonst kommt das Wort 40 absichtlich entstellt ; es geht aus Xenophons eige-
in Schilderungen von Trachten vor, bei denen nem Bericht mit ziemlicher Deutlichkeit hervor,
nachweislich Armel iiblich waren; Xenophon (Cv- dass Ch. wahrend des ganzen Euckzuges der Zehn-
rop. Vni 3, 13. 8, 17; hell. H 1, 8) giebt sie als tausend den Oberbefehl hatte; er geht voran und
Bestandteile der persischen Tracht an, Lukian fuhrt den Haupttrupp oder den rechten Fliigel,
(Zsxig TQay. 41) als zur Biihnentracht gehOrig, wahrend Xenophon die Nachhut befehligt; von
Plutarch (Otho 6) als Charakteristica einer bar- ihm gehen die Anordnungen aus, und nur Xeno-
barisierenden Tracht neben den dva^vgiSsg (iiber phon selbst ubertriift ihn an Mut und Einsicht
diese Trachten s. Naheres unter Xsiqi Sards (vgl. Xen. anab. Ill 1, 45. 2, 2. Ill 2. If. 33f.
Xixwv). Xenophon giebt ausserdem in der zweiten 37. 4, 11. 38. IV 1, 6f. 15. 2, 8f. 23. 3, 8. 13.
der genannten Stellen neben x . als unverkennbare 50 5, 22. 6, 6f. 7, 2f.). Offenbar hat Xenophon, um
Bezeichnung fur Handsehuh daxxvltfdga. End- sein eigenes Verdienst freier und kraftiger her-
lich erklart sich nur bei der Bedeutung Armel vortreten zu lassen, den Oberbefehl des Ch. ver-
ffir x- die weitere Bildung xeiqidcozog (Suid.). schwiegen oder vielmehr verschoben. Ubrigens
Das Wort ist factisch oder ideell stets mit yaw will er, mit einer einzigen Ausnahme , stets mit
oder £<tcovj'c*o? verbunden , und kann in dieser ihm in vollem Einverstandnis gewesen sein (anab.
Verbindung natiirUch nur ,mit Armeln versehen' IV 6, 2).

bedeuten. Als der gefahrliche Rfickzug beendet und Tra-
Uber die Form der y_. geben uns die Monumente pezunt erreicht war (Fruhjahr 400). ward Ch. nach

Aufschluss, die unter Xsigibmxog yix&v aufge- Byzanz zum lakedaimonischen Nauarchen Ana-
zahlt sind. Wir finden durchweg rbhrenformige 60 xibios geschickt, um Sehiffe zur Weiterfahrt zu
Armel, die mehr oder weniger eng anliegen und holen (Xenoph. anab. V 1, 4. Diod. XIV 30, 4).
bis zur Handwurzel reichen. Ausnahmen sind Er verweilte langere Zeit, und als er mit nur
folgende: Xenophon (hell. II 1, 8; Cyrop. VIII einer Triere wieder zum Heere stiess, befand
3, 10) berichtet von persischen Armeln— es waren sich dieses schon bei Sinope (Xenoph. V 3, 1.

die Armel des y.dvdvg — , die so lang waren, dass VI 1, 16. Diod. XIV 31, 3). Hier erfolgte nach
sie auch die Hande bedecken konnten, und giebt Xenophons soeben erwahnterErzahlung seine Wahl
als ihren speciellen Namen xoqtj an. Die persi- zum Oberbefehlshaber. Er fiihrte das Heer weiter
schen Grossen mussten darin ihre Hande vor dem bis ins Gebiet von Herakleia; da er sich hier

weigerte, bei der Brandschatzung der Herakleoten FHG I 29), waren nach dem von M. Mayer (Gi-

mitzuwirken, sagte sich der grOsste Teil der Leute ganten und. Titanen 110. 125, 169) nachgewiesenen

von ihm los und ging seiner eigenen Wege (Xen. neuen Fragment des Hellanikos bei Schol. Aristid.

a. O. VI 1, 18f. 2, 6f.). Mit der Abteilung, 52, 10. HI 408 Dindf. eine besondere Art yon

die bei ihm blieb, erreichte er auf dem Land- xvxXamsg neben den sog. ovQaviot und den sike-

wege den Hafen Kalpe (Kdhzrjg hfirjv). Aber lischen der Odyssee. Nach der ausfuhrlicheren

schon unterwegs war er krank und in Kalpe erlag Fassung im Sehol. Hesiod. Theog. 139 (Flach
er bald darnach einem Fieber, noch ehe die Wie- Glossen u. Schol. zu Hesiod. Theog. 225), wo sie

dervereinigung des ganzen Heeres erfolgt war. ebenfalls von den -,Sohnen des Uranos' und ,denen

Neon von Asine iibernahm seine Abteilung (Xen. 10 um Polyphemos' unterschieden werden, haben sie

anab. VI 2, 13f. 3, 10. 16. 4, 11; vgl. V 3, 4). Mykenai ummauert. Letzteres bestatigt der Schol.

2) Schmeichler des Dionysios I. von Syrakus. ABMI Eur. Or. 965, der sie mit dem tirynthi-

Athen. VI 249 e. [Niese.] schen Konig Proitos zusammen nennt, aber falsch-

3) Holzschnitzer aus Kreta, Verfertiger eines lich 'EyxsiQoyaazoQEg schreibt (in Verwechslung

vergoldeten Xoanon des Apollon, das offenbar als mit den kyzikenischen Wesen, s. d.). Nach Stra-

Kultbild in dem Tempel des Gottes zu Tegea stand bon VIII 372 batten diese sieben faoregoxeig^,

(Paus. VIII 53, 7). Daneben war eine marmorne wie er schreibt, dem Proitos seinen Schlupfwinkel,

Portratstatue des KUnstlers selbst aufgestellt, ob von dem aus er seine Ausfalle machte, mit Riesen-

gleichfalls von seiner eigenen Hand und ob signiert, mauern umgeben, und ebenso die (JewGlbe von

sagt Pausanias nicht, doch scheint beides nicht un- 20 Nauplia geschichtet. Wenn er hinzusetzt: diese

wahrscheinlich. Zeit und Schule waren nach der mauerbauenden Kyklopen des Proitos stammten

Angabe desselben Schriftstellers nicht (iberliefert, aus Lykien, so hat er sie irrtiimlich confundiert

folglich rechnete auch seine sonst benutzte kunst- mit den Lykiern des Amphianax, die Proitos zur

historische Quelle den Ch. nicht zu den sogen. Eroberung von Tiryns aus dem Lande des Iobates

Daidaliden, wie es in neuerer Zeit vielfach ge- mitgebracht hatte; s. Apoll. bibl. II 2, Iff, Nach

schieht, z. B. von Klein Arch.-epigr. Mitt. V dem Schol. Eur. Or. 965, der mit Strabons Irr-

1881, 88. Overbeck u. a. Auf eine genauere turn nichts anzufangen weiss, stammten sie yiel-

chronologische Bestimmung des Kunstlers muss mehr aus Kuretis, d. i. Euboia. Uber die euboisch-

bei solchem Stand der tiberlieferung verzichtet dryopische Herkunft der Kyklopen (z. B. des Ge-

werden, doch scheinen das Material und die Be- 30 raistos) in Argolis vgl. Athen. Mitt. XX 1895,

rufung eines Kreters nach Tegea ungefahr auf das 288, 10. 291 (Wide) zu Athen. XIV 639c. Bull.

6. Jhdt. hinzudeirten. Brunn Kiinstlergesch. I hell. 1886, 141. Roscher Myth. Lex. H 1689,

51. Overbeck Griech. Plast.4 I 90. Murray 9. 1688 mit Anm. Singular XsigoyaoxioQ bei Poll.

Greek sculpt. 2 II 181. [C. Robert.) VII 7. Strabon erklart den Namen, der sich aus

XtiQoPaliarea ist der Name eines von Heron ,Hand' und ,Bauch' zusammensetzt, aus ihrer Ge-

construierten tragbaren Haudgeschiitzes , eines wohnheit, sich (yaarega) durch ihre Handfertigkeit

Mitteldings zwischen den armbrustartigen Bauch- zu ernahren. Schol. Aristid. n 710 naqa ro in

spannern(yaoTpa^£iij?)unddengewohnlichenPfeil- rc5v xuQ&v ^v - ^oYLxax I 50 legt dem Worte

geschutzen; der Fortschritt bei der x- gegen die #., dessen Bildung er tadelt, die Bedeutung: {ta-

gewohnlichen Geschiitze hat darin gelegen, dass 40 vavaoi
,
yuooxexvai , xeiQovQY ^ < anoxeteipioi, Sfj-

hier statt der Elasticitat gespannter Sehnen, in fiiovgyoi bei. Ob das die euhemeristische Deutung

welche die Bogenarme eingeklemmt waren , die war, die der Komiker Nikophron in seinen Xsiqo-

Elasticitat stahlerner Bogenarme trat, also viel- ydoxooeg (Meineke FCG II 2, 852; Hist. Com.

leicht eine Weiterbildung der xolxivxovoi des 257. Kock CAF I 718) gab? Welcker setzt

Ktesibios und Philon. Die einzige erhaltene Be- die Ch. des Nikophron Ann. d. Inst. 1830, 245ff.

schreibung (bei Wescber Poliorcftique des Grecs den sikelischen Paliken gleich. Der eigentum-

123ff.) ist nicht so gut iiberliefert, dass eine vollig liche Name bringt aber vielmehr den in Argo-

sichere Wiederherstellung der x- danach mog- lis verbreiteten, mit Euboia sichtlich zusammen-

lich ware; vgl. Vincent La chirobaliste d'H&on hangenden Polypenkult (Festschrift fiir Overbeck

d'Alexandrie, Paris 1866. Prou La chirobaliste 50 1893, 164, 3) in Erinnerung; vgl. fur Argolis

d'Heron d'Alexandrie (Notices et Extraits des jetzt noch Steading Jahrb. f. Philol. CLI 1895,

manuscrits de la bibliotheque nationale XXIY 2, 185ff. Tumpel Berlin. Phil. Wochenschr. 1895,

1877)_ [Droysen.] 997f. Die Ch. konnen aber als mythische Wesen

Ctaeirobie (Xeigofiiti), Tochter des Deriades, richtig nur'beurteilt werden im Zusammenhang

Gattin des Morrheus, der ihr Bild auf dem Schilde mit den ebenfalls quaderturmenden Kustenbau-

fuhrt, spater aber die Gattin um der Chalkomede kflnstlern von Artakia-Kyzikos, den 'Eyzeigoyaoxo-

willen verstossen will. Ch. nimmt am Kampf geg oder 'EyyaozgoxeiQes, die mit dem dortigen

o-egen die Bassariden teil. Nonn. Dionys. XXX 'ExaxoyytiQ Aigaion die thessalisch-malische (dryo-

286. XXXIV 167f. 285f. XXXV 83. 148f. XL 15ff. pische) Herkunft teilen. S. Briareus; Aigaion
[Escher.l 60 und Philol. N. F. X 1897, 340-354..

XeieoSozov (namlich Sdvswv) heisst bei den [Tumpel.]

Grammatikern, Poll. II 152. Hesych., ein Darlehen, Chcirogonia (Xsigoyovia, Moritz Schmidt
das von Hand zuHand ohne Verschreibung gegeben Philol. XILT 220 vermutet XeiQoyh>eux), Beiname

ist, Bei Diod. I 79 heisst dasselbe aavyygatpa der Persephone, Hesych. Erklart wird Ch. durch

darsitsc&ai, bei Timostratos Bekk. An. I 89 Sia die Beziehungen der Gettin zurGeburt, Gerhard

Xuqo's davetoat. [Thalheim.] Griech. Myth. § 418, 6. Preller Griech. Myth.-i

Cheirogastores (Xeieoydexogeg) , zuerst be- I 781, 3. [Jessen.]

zeugt bei Hekataios (frg. 359 aus Pollux I 50, Cheirokrates, Architekt, der in Ephesos den
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Wiederaufbau des 356 zerstorten Artemistempels
leitete, naeh Artemidor v. Ephesos bei Strab. XIV
641. Vgl. Deinokrates. [Pabricius.]

Xsteoxgizjs, erwahnt in einer Inschrift aus
Milas (Mylasa), Hula und Szanto Eeise in
Earien, S.-Ber. Akad. Wien CXXXII (1894) 13,
1. Unnotig (und nach Szantos Mitteilung in
Widerspruch mit der auf dem Stein vorhandenen
Spur) ist Ad. Wilhelms (Herm. XXXII 317)
Vermutung AvJetQoxQixtjg. Denn in Magnesia am
Maiandros sind zwei Listen von xugoxQitai ge-
funden (noch unveroffentlicht). IhTe Bedeutung
ist unklar. Auf der einen Liste wird ein itgo-
povlog x&v xsiQoxQn&v erwahnt. [Kern.]

XeiQofidXa. Plut. qu. Gr. 32 berichtet von
zwei Hetaerien, die sich in Milet nach dem Sturze
der Tyrannen gebildet hatten und von denen eine
JlXovzk, die andere X hiess, die eine also die
Keichen, die andere die arbeitende Bevblkerung
umfasst hat. Vgl. E. Meyer Gesch. des Alter-
tums II 61 5f. [Szanto.]

XcigouaHXQov, friihzeitig ins Lateinische iiber-
setzt mantelium (aus manterulum), Plant. Capt.
521. Hieraus wird mantelum (Act. Arv. 27 Mai
218, Henzen p. 13. 17. Fest. 133a 31. Lucilius
V 23 M.) und mantelium (Varro de 1. 1. VI 85);
aus dem Plural dieser letzteren Form wird end-
lich die in der Kaiserzeit iiblichste Singularform
mantele gebildet. Im Sp&tlatein kommt dann die
urspriingliche, volkstumlich fortbestandene Form
mantelium in der Bedeutung .Mantel' wieder
zum Vorschein und entsteht aus dem vermeint-
lichen Deminutiv durch fabsche Riickbildung man-
turn.

1. Handtuch zum Abtrocknen nach dem Wa-
schen der Hande, Athen. IX 410 b und das dort
Angefiihrte. Anthol. IV 286, 2. Schol. Theocr.
7, 16. So auch mantele. Man brauchte es vor
dem Essen (Verg. Aen. I 702; Georg. IV 377)
und vor dem Opfer (Serv. Aen. a. 0. Ovid. fast.
IV 933). Daher gehOrt das mantele zum Opfer-
gerat uud wird mit solchem abgebildet; so auf
dem Altar des Vespasianstempel in Pompei mit
Acerra und Lituus (Overbeck Pompeii 119);
es ist hier ein langes Tuch, nach Art unserer
Handtucher, an den Enden mit Franzen versehen.
Als Stoff wird genannt dinohvov, Leinen aus un-
gerCstetem Flachs; ferner zottige Stoffe, Verg
und Ovid. a. 0. Serv. Aen. I 701. Poll. VII 74;
aber auch feinere Stoffe, Anthol. a. 0. Philoxenos
bei Athen. a. 0.

2. Serviette zum Abwischen der Hande wah-
rend des Essens, Xen. Cyrop. I 3, 5. Lucian. de
mere. cond. 15; vgl. ubrigens 'Axofiay&aXia.
Sie war vielleicht ursprunglich, aus dem Namen
zu schliessen, voa dem Handtuch nicht verschieden
In rOmischer Zeit aber kam fiir die Serviette eine
besondere Form und die nach Quintil. inst. I 5,
57 punisehe Beieichnung mappa auf; haufig seit
Horaz (bei CatulL 12, 3 linteum). Iqv. 5, 27.
Griechisch bleibt auch hierfur %. ublich, Lucian.
a. 0. Ahnlichkeit der mappa mit dem mantele
ergiebt sich aus Petron. 32; denn die latidavia
mappa fimbriis hinc alque Mine pendentibus
erimiert sehr an das mantele des pompeianischen
Altars; mappa mit breitem elavus auch Mart.
IV 46, 17. Die mappa war aber kleiner: breves
mappae Mart, VII 72, 2. X 87, 6. Bei Gast-
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mahlern wurde die Mappa sowohl vom Gastgeber
geliefert (Varro de 1. L IX 47. Horat. sat. II 4, 81;
ep. I 5, 21. Lucian. a. 0.), als auch von den
Giisten mitgebracht (Mart. XII 29); letzteres weil
es iiblich war, in der Mappa Speisen vom Nach-
tisch mit nach Hause zu nehmen, Petron. 60. 66.
Mart II 37, 7. VII 20, 13. Der ahnliche Ge-
brauch. des maittelum Act. Arv. a. 0. ist wohl
die einzige Spur dieser Bezeichnung der Serviette.

10 Mehrfach wird geklagt Tiber die schlechte Sitte,
dem Wirt oder den Mitgasten die Serviette zu
stehlen, CatulL 12, 3. Mart. VIE 59, 7. XII 29.
Die Mappa war ein beliebtes Saturnaliengeschenk,
Mart. V 18, 1. VII 20, 13. 53, 4. 72. 2. X 87, 6.
Beim Circusrennen gab der Spielgeber das Zeichen
zum Beginn, indem er die Mappa in die Bahn
warf, Quintil. a. 0. Suet. Nero 22. Iuv 11 193
Mart. XII 29, 9. Tertull. spect. 16. Nach Cassiod.
var. LTI 51, 9 soil die Sitte von Nero stammen;

20doch setzt die dort erzahlte Anekdote — Nero,
zu Tische liegend, lasst seine Mappa aus dem
Fenster werfen, urn das Zeichen zu geben — viel-
mehr den Gebrauch als bestehend voraus; so auch
Sueton. a. 0. Diesem Gebrauch verdanken wir
die bildliche Darstellung der Mappa auf den Con-
sulardiptychen

: sie erscheint hier als ein zusam-
mengerolltes, wohl kaum fiber 0,30 m. im Quadrat
grosses Tuch.

3. Das Tischtuch. .Der Gebrauch von x . in
30 diesem Sinne ist nicht ganz sicher zu erweisen;

wahrscheinlich ist aber doch bei Alciphr. Ill 46
das sehr wertvolle /., das der Briefsteller erst
stehlen konnte, nachdem alle Anwesenden einge-
schlafen waren, ein Tischtuch. Im Lateinischen
hat mantele durchaus diese Bedeutung, Isid. or.
XIX 26, 6. Tischtiicher waren in iilterer Zeit
und noch bei Horat. sat. II 8, 10 nicht iiblich;
sie kommen zuerst vor bei Martial XII 29, 12.
XIV 138; nach letzterer Stelle sollten sie die

40 kostbaren Tischplatten schutzen. Mit Tischtiichern
wurde grosser Luxus getiieben, Alciphr. a. 0.
Hist. Aug. Elag. 27,4; Al. Sev. 37, 2; Gallien.
16, 3; Aurel. 12, 1.

4. Endlich werden sowohl j. als die lateini-
schen tibersetzungen in weiterem Sinne fiir Tuch
Umhiilhing u. dgl. gebraueht. Sappho, Hekataios
und, wie es scheint, auch Kratinos, alle bei Athen.
a. 0., verstehen unter x- ein Kopftuch. Bei Plant.
Capt. 521 heisst mantelium in iibertragenem Sinne

50 .Verhiillung'. Auch die Bezeichnung des Tisch-
tuches als mantele beruht wohl auf der allge-
meinen Bedeutung ,Tuch', nicht etwa darauf, dass
man sich am Tischtuch die Hande gewischt hatte

;

denn neben demselben blieb die Mappa stets im
Gebrauch. So ist auch wahrscheinlich mantelium,
in dieser altesten Form, volkstumlich immer fur
.Mantel' in Gebrauch geblieben und in dieser Be-
deutung in die romanischen Sprachen iiberge-
gangen. Vielleicht war ein Mantel auch das

QOmateliu, welches der in der britannischen Blei-
tafel Eph. ep. VH 827 Verfluchte gestohlen hatte;
wenigstena dftrfte es etwas mehr als eine Serviette
gewesen sein. Becker-Goll Gallus m 387ff.
Marquardt Privatl.2 312ff. [Mau.]

Cheiron s. Chiron.
Xeigovofua, kunstgerechte Bewegung der

Hande und Arme a) beim Tanze
(XtiQovofitiv =

manus oder braeehia iaetare). Xen. symp. II 19
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wird es daher zu og^ewtfat in Gegensatz gestellt.

Eine graziCs rhythmische Bewegung der Hande war
eine unerlassliehe Erganzung des Tanzes und wird
haufig mit diesem zusammen erwahnt: Lucr. IV 76 7,

Prop. IV 8, 41f. Ovid. fast. HI 536. Iuven. 5,

120. Eustath. II. 121, 3. Hesych. s. xEt9°v°M°s-
Anth. Pal. V 129, 3f. Kolluth. V 2. Von Hippo-
kleides erzahlt Herodot VI 129 das Bravourstiick,

dass er, den Kopf auf einen Tisch stutzend, die

X- mit den Fiissen ausgefiihrt habe. Da diese

Mimik offenbar stets gewisse Gedanken und Ge-
fuhle zum Ausdrucke bringen sollte, eine Kunst,
die im Pantomimus der Bomer ihren Gipfel er-

reicht hat, erhalt x- gelegentlich die allgemeine

Bedeutung Gebardensprache, Aelian. v. h. XIV 22.

Cass.Dio XXXVI 13 (vgl. Orchestik, Pantomi-
mus). Wenn sie von Athen. XIV 631 c (Eustath.

957, 47) mit der jwqqixv (s. d.) gleichgesetzt wird,

so beweist diese Anwendung die Wichtigkeit der

Armbewegung bei diesem den Waffenkampf nach-

ahmenden Tanze und baut eine Brticke zu b) der
zweiten Art der x- beim Faustkampfe (vgl. Ilvy-
(ifj): der Ausfall mit der Faust und die verschie-

denen Arten der Parade, oft gleichgesetzt der oxca~

(j.*xCa (s. d.), Plat. leg. VDII 830 c. Plut. symp.
IX 15, 1. Paus. VI 10, 3. Dio Chrys. or. ad Alex.

32. Heliod. Aeth. IV 1. Krause Gymn. u. Agon.
I 510. II 810. Sittl Gebarden 242, 2. Emma-
nuel L'orche'stique grecque 94f. [Jiithner.]

Xeigojtovta , nach Hesych. eogtfj iv
fi isxvi-

xai ^vovaiv, also ein Handwerkerfest.

[Stengel.]

Xeigoxixviov, ein Wort von zweifelhafter Be-

deutung, das einmal in einer delphischen Ehren-
inschrift bei Wescher-Foucart Inscr. de Del-

phes nr. 8 in der Verbindung avzl 8i xov xel6°~

texviov iatdxo) xb jiQoaxdriov 'Hgaxkeloig vor-

kommt, also wohl eine Leistung bezeichnet, die

dem Geehrten zukam, von der er aber gegen die

Verpflichtung, ein (hOlzernes) Proskenion zum
Feste jedesmal aufzustellen, befreit wurde. Buch-
senschiitz Besitz und Erwerb 333 halt da-

fur, dass eine Gewerbsteuer gemeint sei.

[Szanto.]

Xeifjoxovetv, ^eigorovia bezeichnet die Fas-

sung eines Mehrheitsbeschlusses durch Aufheben
der Hande. Dieses Verfahren kam in den Ver-

sammlungen des athenischen Rates und Volkes

und sonst in Anwendung: 1) bei alien Wahlen
von Beamten, Gesandten u. s. w., die nicht durch

das Los erfolgten; eine geheime Wahl scheint

nirgends stattgefunden zu haben , so dass die

agxai aiQEiai und ^sipororiyTo/ als gleichbedeutend

den agxcui nXtjQa>xate gegenfiberstehen (s.'Aex a ')'>

2) bei den meisten Abstimmungen der VoBts-

gememde und ihrer Abteilungen (vgl. CIA I 40.

Aischin. II 13). Hier war es die offene Abstim-
mung im Gegensatze zur geheimen durch rprjtpoi,

zum xprj<pi&o-(hit (s. d.). Doch wird dieses haufig

als weiterer Ausdruck vom Abstimmen iiberhaupt

auch da gebraueht, wo ohne alien Zweifel offene

Abstimmung gemeint ist (vgl. besonders Stellen

wie Lys. XII 44. 75 und die ausschliessUche Be-

zeichnung des Volksbeschlusses als tprjipiafia}, und
zwar stets da, wo ein sachliches Object (ftorjfoia,

yatif u. a.) damit verbunden ist, vgl. uberltaupt

Schoemann De comit. Att. 120ff. (doch bei

Aristot. resp. Ath. 34, 26 x^leorovs"' x
*l
v M*f<*G-

X'av). In dem Ausdrucke x- rVv yv<&fnp> oder

rag yvmuag (Dem. XVin 248. [Dem.] VH 19) hat

X- dieselbe Bedeutung wie sonst, z. B. Dem. IV
80, imxeiQOXOveTv (s. d.).

Wahrend das yjrjyifeo&at im engern Sinne
gewiss nur auf Grand gesetzlicher Bestimmung
oder besonderen Beschlusses vorgenommen wurde,

hatte die jjjjporor/a auch bei "alien richterliehen

Erkenntnissen der Volksversammlung statt, wie

10 z. B. bei der izgofloly (s. d.). Auf Verhandlungen
dieser Art bezieht sich die Schilderung des Ver-
fahrens, die uns die Grammatiker (Schol. Dem.
XXI 2 und Plat. Axioch. 465. Suid. u. a. s. xaxe-

xeiQoxovrjoav) ohne wesentliche Abweichung geben.
Danach diirfen wir uns den Vorgang wohl in

alien Fallen so vorstellen, dass der Herold auf

Geheiss des Vorsitzenden den Gegenstand der
Abstimmung verkundete, dann alle, die dafur
stimmen wollten, aufforderte, die Hand zu erheben,

20 und schliesslich die Gegenprobe machte. Vermut-
lich nur, wenn das Ergebnis zweifelhaft war, wur-
den bei wiederholter Abstimmung die einzelnen

Stimmen gezahlt. Wenigstens geben die Worte
der Lexikographen nur so einen befriedigenden

Sinn. Naturlich war Tageshelle dazu erforder-

lich, Xen. hell. 17,7. Die Entscheidung fiber

die (formelle) Giiltigkeit des Beschlusses (kqivbiv

rag xeiQorov'a?) ^ar Sache der Proedren (Aristot.

Tesp. Ath. 44, 12), wahrend in der Verfassung
30 der 5000 (das. 30, 25) fttnf durch das Los bestellte

Eatsherrn dafur vorgesehen waren; dem Vorsitzen-

den lag es ob, das Ergebnis der Abstimmung zu

verkfinden (dvayoQsveiv rag xeiQoxoviag Aischin. Ill

3}. Vgl. ubrigens 'Ano -, dia-, im-, xaraxsigo-
rovsiv und IlQoxeiQoxovia. [Koch.]

Chelai (al Xtjial = Krebsscheren , nach den
vorspringenden Ufervorspriingen genannt, xaxa to

ifupsQsg tov oxtf/Aarog • rixa>v ya@ tfjg oyjsa>g rov-

vofia, Dionys. Byz. per Bosp. navig. 57).

40 1) Ort Bithyniens am schwarzen Meere, Ar-

rian. peripl. 18. Anon, peripl. 6ff. Tab. Pent.

IX 3 (Miller). Geogr. Eav. II 17 (p. 99). V 9

(p. 364). Es muss in der Nahe des der Insel Kirpe

gegeniibergelegenen Kaps gesucht werden. Kie-
pert Specialk. d. westl. Kleinasiens III; Forma
orb. ant. IX.

2) Landungsplatz am Bosporos, Dionys. Byz.

anapl. Bosp. fr. 57 (Geogr. gr. min. II 74), wahr-

scheinlich identisch mit dem ygovgiov am Bospo-

50ros, Xrjkri, Pachym. I 419 u. a. Ann. Comn.
X 5. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien 1891, VIII
75. Nach Muller (Geogr. gr. a. a. 0.) ist es bei

Kitscheli liman im nOrdlichen Teil des Bosporos
anzusetzen. S. auch unter Bosporos Nr. 1

oben S. 748 nr. 54. 55. [Ruge.]

Chelehal, Hunne, Unterfeldherr des Aspar um
das J. 467, Prise, frg. 39, FHG IV 108.

[Seeck.]

XeXixeldrri), Madchenspiel mit Gesang. Ein
60Madchen sitzt in der Mitte; sie heisst ^kIgh'ij,

die anderen umkreisen sie und singen: ^eA«/«A«6r<j

t« xoetg sv r<p ftiatj); sie antwortet: iqia ftapvo-

/iai xai xQoxrjv Mdijolav. Darauf die anderen:

6 3
1

ixyovog aov xl aoicov ajtdbXexo; Antwort*.

Xtvxav &<p' Zkjkdv elg &aXaooar aXaxo. Der weitere

Verlauf des Spiels wird nicht berich-tet; vermut-

lich musste die xE^°3vrl eme der anderen greifen,

die dann an ihre Stelle trat. Weshalb die in
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der Mitte Sitzende .Schildkrote' heisst, bleibt un-
klar, ebenso der Sinn der Verse. Poll. IX 125.

Eustath. Od. 1914, 56. Grasberger Brz. u.

Unterr. 1 133. Hermann-BliimnerPrivataltert.
299, 2. [Mau.]

Chelidon, Geliebte des C. Verres; Cicero
schildert sie als berufsmassige Buhlerin; nach
Ps.-Ascon. p. 192 Or. war sie das nicht, son-
dem eine plebeische Clientin des Verres. Sie

descr. 184. 683. Mela II 102. Solin. 38, 1. Steph.
Byz- [Kuge.]

XeXidoviov xsTxos, Mauer in Agypten, die,

wie man sagte, von den Schwalben aus kleinen
Steinen zusammengetragen sein sollte und das
Land gegen die Fluten des Nils schfitzte, Thrasyll.
bei Ps.-Plut. de fluv. 16, 2 (Geogr. gr. min. II
654f. FHG III 503). Plinius, der dieselbe Ge-
sohichte erzahlt (n. h. X 94), giebt als Ort der

fibte auf ihn wahrend seiner stadtischen Praetur 10 Mauer , deren Namen er nicht nennt, die hera-
680 = 74 grossen Einfruss aus, so dass, wenn
man dem Eedner glauben will, alle seine Rechts-
spriiche dureh ihren Willen bestimmt wurden
(Cic. Verr. I 104. 106. 120. 136ff. II 24. IH 78.
V 34. 38. Schol. Vat. p. 376 Or.). Zur Zeit des
Processes 684 = 70 war sie bereits tot nnd hatte
Verres zum Erben eingesetzt (Cic. Verr. II 116.
IV 71. Ps.-Ascon. a. O.). [Miinzer.]

Cheli&onmiXahdcovid). 1) AttiscberDemos (?),

kleotische Nilmiindung an. [Sethe.]

Chelidonis (XaXidov(g) und Chelidon (XsXi-
daiv), Tochter des bei Ephesos wohnenden Pan-
dareos, Schwester der Aedon, von ihrem Schwager
Polytechnos geschandet, von Zeus in eine Schwalbe
verwandelt; nacb dem Willen der Artemis ist sie

Genossin der Menschen, Ant. Lib. 11 nach Boios.

S. Aedon.
' '

[Hoefer.]

Chelis, attischer Topfer aus dem Kreise des
nach Arcad. d. accent, p. 99, 15; bisher inschrift- 20 Epiktet, in der zweiten Halfte des 6. Jhdts. thatig;
lich nicht bestatigt. Doch tragt den Namen Cheli-

donu noch heut eine 3 km. nordwestlich von Ke-
phisia gelegene Statte, wo sich auf dem verbreiter-

ten Grunde eines kurzen, aber von starken Quellen
genahrten linken Nebenarmes des Kephisos die

er gehOrt zu den Vasenfabrikanten, die sowohl in

schwarzfiguriger als in der rotfigurigen Technik
arbeiten. Wir besitzen von ihm vier Schalen
und das Fragment einer solchen, alle mit knoieasv
signiert und, wie es die Kleinmeister , zu denen

Kirche Panagia Koi/Ltr/otg (mit beruhmtem Wall- Ch. gehOrt, lieben, nur mit wenigen Piguren ge-
fahrtsfeste am 23. Aug. gr. St.) befindet. Vgl. schmiickt. Die eine im Cab. de me'dailles zu Paris
Karten v. Att. Text II 33ff. [Milchhoefer.] hat ein schwarzfiguriges Innen- und rotfigurige

2) Ein Ort in Phrygien, von Strab. XIV 663 Aussenbilder (Milliet-G.iraudon 51—53); die
nach Artemidor erwahnt an der Stra'sse ostwarts 30 drei andern (Neapel 2615, Miinchen 736, die dritte
von Apamea. Da es sonst nirgends genannt ist,

wird der Name vielfach als Corruptel angesehen.
Cramer (Asia minor II 30) setzt es gleich Di-
niae (Liv. XXXV 15). Kiepert setzt es nur un-

sicher nordwestlich vom Hoirangol an, Specialk.

d. westl. Kleinasiens IX; Forma orb. ant. IX,
Radet bei Karadilly zwischen Synnada und Di-
neir (Nouv. archiv. de miss, scientif. 1895).

[Huge."

verschollen, frilher bei Canino) sind sowohl aussen
als innen rotflgurig. Uber das Fragment (Benn-
dorf Gr. u. sicil. Vasenb. 29, 20) lasst sich nicht
urteilen. Die Darstellungen sind dem bakchischen
und dem palaestrischen Kreise entlehnt. Die
Neapler Schale tragt den Lieblingsnamen Mem-
non, der auch bei Kachrylion und auf zahlreichen
unsignierten Schalen begegnet, von denen Klein
drei (Miinchen 111. 1021, die dritte verschollen,

S) Ein im Boedromion gefeiertes Fest der 40 friiher bei Noel Desvergers, alle aussen rot-, innen
Rhodier, bei dem die Knaben von Thtir zu Thiir
gingen und das bekannte bei Athen. VIII 360 c

iiberlieferte Schwalbenlied sange'n: r/Xd\ jjA&e ys-
X.iS<ov xaXdg &oag ayovoa, xaXovg svtavzovg (B ergk
PLG III* 671 nr. 41). Nach Athen. a. a. O.
hatte Theognis iv j? xeoi zu>v iv 'PdSco &vaiS>v
daruber berichtet und als den Stifter dieses dyiQ-

fiog — denn die Knaben erhielten fur ihren Sang
Esswaren und andere Geschenke — Kleobulos von
Lindos bezeichnet. Vgl. Eustath. Odyss. XVIII 50 Meistersign. H6ff.

scbwarzfigurig) dem Ch. zuschreibt. Bei zwei
andern, rotfigurigen, halt er die Zuteilung wenig-
stens fur mOglich, was fur die im Brit. Mus.
E 19 befindliche und bei Jahn Dichter auf
Vasenbildern VI 1 (Sachs. Abh. VIII 1861) ab-
gebildete zuzugeben ist, fur die bei Noel Des-
vergers L'Etrurie 37 publicierte hingegen, die
die Topfersignatur des Kachrylion tragt , be-
stritten werden muss. Klein Griech. Vas. mit

411 p. 1914. Hesych. s. lehboviazal. Man pflegt

bei diesem Fest gewOhnlich an die jetztverschollene
Schwalbenvase aus Vulci zu erinnern , Mon. d.

Inst. II tav. 24; vgl. Kretschmer Griechische
Vaseninschriften 91 nr. 66. [Kern.]

XeXtSoviSeg vrjaoi, eine Gruppe von fiinf

Felseneilanden. dem chelidonischen oder heiligen
(hod axQa) Vorgebirge (jetzt Selidanbuni, To-
maschek S.-Ber. Akad. Wien 1891, VIII 51)

[C. Robert.]

Chelonatas (6 XsXcovdzag ; Ptolem. Ill 14, 30
rj XslatvTug , Plin. n. h. IV 13 Chelonates ; der
Name von der einer Schildkrote ahnlichen Ge-
stalt, vgl. den Namen des benachbarten Vorge-
birges Ichthys), jetzt Cabo Torne'se, eines der
westlichen Vorgebirge der Peloponnesos gegenuber
der Insel Zakynthos, fiinf rOmisehe Meilen (etwas
reichlich gemessen) von Kyllene (Plin.). Har-
douin meinte in seinem Commentar zu Plin. n.

gegenuber, nach Ptol. V 3, 9 waren es funf Klip- 60 h. IV 13, Ch. sei das jetzige Vorgebirg FXagevz^a.
pen. nach Dionys. perieg. 128. 510. Strab. XIV
666. Plin. n. h. V 131 nur drei. Von hier an
rechnete man den Tauros, Strab. XI 520. XIV 651.
Das Gewasser urn dieselben war wegen der Untiefen
und Brandungen an den steilen Felsen, sowie
wegen der wechselnden Sturme den Schiffenden
sehr gefahrlich, Lucian. navig. 8. Strab. XI 520.
651. 666. Skyl. p. 100. Stadiasm. 232. Avien. orb.

Da aber nach Strab. VIII 338 ein Eiland vor

Ch. liegt und auch die Entfernung zur Not stimmt,
ist diese Meinung irrig. Dass das ganze jetzige

Vorgebirge Xh/iovtai einst Ch. geheissen habe
(Leake Peloponnesiaca 210), halte ich fur nicht

gut mOglich. Der Name Ch. wie jetzt Tornese
passt nur auf den kleinen Kustenvorsprung.

[BQrchner.]
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Chelone. 1) °H XsXcovtj, von der Ahnlich-

keit mit der Gestalt einer Schildkrote, eine Klippe

in der See am Fuss der Zxeigwvideg jifagai (jetzt

Kaxr) oxdXa) in Megaris, Died. IV 59. Ihr Name
gab Anlass zu der Sage, der Wegelagerer Skiron

habe die von ihm Beraubten einer Meerschild-

krfrte als Fatter vorgeworfen, E. Curtius Pelo-

ponnesos I 26. K. Bursian Geogr. v. Griechenl.

I 368 A. [Biirchner.]

2) Eine Jungfrau , die von Hermes in eine 10

Schildkrote verwandelt wurde, weil sie es ver-

schmahte, zum Hochzeitsfeste des Zeus zu er-

scheinen, Serv. Aen. I 505. Myth. Vat. I 101.

II 67. [Hoefer.]

3) Xslwrrj ist die zuerst bei Aeneas Tacticus

vorkommende Bezeichnung fur diejenige Maschine

(firixarrj) im Belagerungskriege, welche die Auf-

gabe hatte, den Mannschaften des Belagerers das

Arbeiten im Bereich der Belagerten zu ermog-
lichen, indem sie ihnen gegen die von der Stadt- 20

mauer kommenden leichteren wie schwereren Ge-
schosse hinreichende Deckung versehaffte. Je

naher der fOrmliche Angriff an die Stadtmauer
heranfiihrte, je allgemeiner und intensiver auch

von seiten des Verteidigers die Anwendung der

Geschiitze wurde, desto weniger reichten die bis

dahin iiblichen Hiirden und Hiitten aus Flecht-

werk aus, die wohl aus der Feme kommende
Pfeile oder Schleuderkugeln aushalten mochten,

desto grossere Sorgfalt erforderte die zweckmiissige 30

Herstellung der %. Der Verwendung nach wur-

den zweierlei %. untersehieden : %. xwotqiSss und

X- oQvxTiSee; erstere kamen zur Anwendung, um
das Gelande bis zur Stadtmauer fur die Annahe-
rung der Belageningstiirme durch Beseitigung

von Hindernissen, Zuschiitten von Graben, be-

sonders des Stadtgrabens, gangbar zu machen, der

andern bediente man sich unmittelbar am Fusse
der Stadtmauer, um deren Fundamente zu unter-

graben. Fur die Herstellung beider Arten von 40

X- galten im wesentlichen dieselben Gesichtspunkte:

Beweglichkeit und Festigkeit besonders gegen alle

von oben her geschleuderten Lasten: auf einem
quadratischen Balkenrost lagen zwei seitlich meh-
rere Fuss weit vorspringende Querbalken auf,

auf deren Enden ein nach vorn und hinten vor-

springender, aus vier Balken zusammengeschla-

gener Rahmen ruhte ; in diesen waren ringsherum
Stutzen eingelassen, diese trugen einen viereckigen

Rahmen, auf dem das aus Sparren gebildete Sattel- 50

dach aufsass; die Widerstandsfahigkeit des Daches
besonders bei den %. ogvxrideg wurde noch durch

Auflegen von allerlei nachgiebigen Material:

Faschinen aus frischen Zweigen, frischen mit Schilf

oder Stroh gestopften Eauten verstarkt, hierdurch

zugleich den Versuchen der Belagerten, durch

Brandpfeile oder Pechfackeln die y. anzuziinden,

nach Kraften entgegengearbeitet. Durch vier

oder acht Rader, welche so in dem unteren Rost

angebracht und so construiert waren, dass sie 60

unter demselben frei laufend nach alien Seiten

gestellt werden konnten, erhielten die %. Beweg-
lichkeit; Mannschaften, die innerhalb derselben

standen und schoben, gaben die bewegende Kraft.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden

Arten der /. hat, wie es scheint, darin gelegen,

dass bei den %. xworgideg, welche in einiger Ent-

fernung von der feindlichen Stadtmauer standen,

drei Seiten durch Bretter, aufgebangte Felle oder

Decken geschlossen waren, wahrend bei der x-
oQvxxig, welche unmittelbar an der Stadtmauer
ihre Stelle hatte, nur ein Schutz der Seitenwande

erforderlich war. Gegen niedrige Mauern bediente

man sich auch wohl einer x- , welche an Stelle

eines Satteldaches ein flaches Dach mit Brust-

wehren umgeben zur Aufnahme von Kriegern trug.

Die GrOsse der x- war natiirlich eine ganz ver-

schiedene; von einer x-, die ein Athener Philon
erbaut, werden die Masse angegeben : sie deckte
eine Bodenflache von etwa 11 1/2 m. Front zu

10 m. Seitenlange, die Stutzen waren 3 m., das
Dach in Giebelhohe etwa 3i/

2 m. hoch; der Durch-
messer der Rader betrug fast li/

2 m. Uber die

%. xqioipoQog, die zum Schutz des Sturmbockes
iiber demselben aufgerichtet war, vgl. Kqiog.
Athenaios jtegl /trixavtwdra/v bei Wescher Po-
liorc6tique des Grecs 1867, 15ff. ; iibersetzt und
erlautert von Rochas d'Aiglun in den Melan-
ges Graux 1884, 787ff. Vitruv. de architectura X
14ff. mit den Anmerkungen von Reber. Thiel
Quae ratio intercedat inter Vitruvium et Athe-

naeum mechanicum 1895, 291. Die sich bei Apol-

lodor Wescher 140ff. findenden Angaben sind,

weil aus der Kaiserzeit stammend, hier nicht be-

riicksichtigt. [Droysen.]

4) Xelmvrj wurde metonymisch fur die aegi-

naeische Miinze gesagt (wie xo%6xr\s fur den Da-
reikos, xoQtj far attisches Geld, x&Xog fur korin-

thisches), abgeleitet von dem altesten und lange

Zeit auf der Hauptseite dieser Miinze dominie-

renden Geprage einer SchildkrSte (anfangs Meer-

schildkrote , spater Landschildkro'te) ; s. Pollux

IX 74 xal jxrjv to HeXonowtjOicov vd/uo/ia x^Xcbvtjv

r,iveg fi^lovv xaXswdai duo tov zvJicofiarog ' o&sv

r\ fiev jzapoifiia • rdv a^rdv xal xdv ootpiav vixavxi

XsXwvai , iv 8k xoig EvxdXiSog El'lmaiv siQtjtai
'

ofioXov xov xaXlixiXwvor (dazu Hesych. s. xalli-

xJXtovog) ; s. Suid. s. y^eXmvtj. Warum Plutarch

de Pythiae orac. 12 die Miinze der Tenedier als

XsXdivLov bezeichnet, oder was er an ihr so nennt,

weiss ich nicht {jaovoi ydq, &g soixev, iv i<j> xe~

Xmviqj xvjiov ncXexecog fyovot). [Kubitschek.]

XeXcovhtjg tt6Xncg, an der Westkuste von

Elis. Was Ptolem. Ill 14, 30 fiir einen Busen

im Auge hat, ist ungewiss. Vielleicht den win-

zigen Golf siidlich vom Vorgebirg Chelonatas,

s. d. [Biirchner.]

XeXcovtTijs vrjaog, Insel in der Erythra tha-

lassa, Steph. Byz., vielleicht identisch mit der

XtXmvoiiv vfjoog oder einer der XeXcovhifieg vfjooi.

[Sethe.]

XeHatvizideg Xifivai, von einem Arm des Gir-

flusses gebildet, der sich von Ischeri (Biskra) aus

in nordOstlicher Richtung abzweigt, Ptol. IV 6, 4.

Vielfach mit den verschiedenen Chotts des ost-

lichen Algier zusarnmengebracht (vgl. Vivien
de Saint-Martin Le nord de i'Afrique 442f.

T i s s 1 Geogr. comp. de la prov. romaine d'Afrique

97. Mttller zu Ptol. p. 740), ohne sicheres Er-

gebnis. Den Angaben des Ptolemaios entsprechen

noch am besten die Chotts zwischen Constantine

und Tebessa (Chott ank el-Djemel, Ch. el Guellif,

Guerah e'-Tarf). [Fischer.]

XeXtavhides vrjaoi, die beiden Inseln Kazd-

&oat an der Westkuste des arabischen Meerbusens,

Ptol. IV 7, 37, s. Chelonitis. [Sethe.]
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Chelonitis, Insel im roten Meer, Steph. Byz.;

Plin. i). h. VI 151 zahlt Chelonitis unter den
insulae an der Westkuste Sttdarabiens auf ; wahr-
scheinlieh damit identisch ist die Xeleov&v vfjoog

(s. d.) des Strab. XVI 773 und die Itlnwmfe
vijaoi (s. d.) des Ptol. IV 7, 37.

[Tomaschek.]
XeXcov&v vijaog, eine von drei bei einander

liegenden Inseln an der.Westkiiste des arabisehen

Myth.* I 307f. Maass bei Sam Wide Lakon.
Kulte 130 halt an der Ableitung von x^vg
fest, vermutet aber in der Epiklesis Beziehungen
zum Wesen der Artemis als ErdgOttin.

[Jessen.]

Chembis {Xe^ig Hekat. bei Steph. Byz. s.

Xififtig; Xs/xpis Herod. II 156. Mela 1 9. Eustath.
Od. X p. 1644), Insel in einem See beim Tempel

- der unteragyptischen Stadt Buto (Nr. 2), mit Hainen
Meerbusens zwiscben Evfihovg hftrjv und Deire, 10 und einem Heiligtum des Horos {Apollon). Nach
Strab. XVI 773. [Sethe.,

Chelonophagoi (XeXwvoydyot), Schildkroten-
esser. 1) Volk an der Kiiste von Karmanien, das
von den grossen Sehildkroten , die das indische
Meer beherbergte, lebte und seine Hauser mit ihren
Schalen deckte, Agatharch. per. mar. erythr. 47
(nach Diod. Ill 21 und Phot. Geogr. gr. min. I
138f.). Plin. n. h. VI 109. IX 35. Mela III 8
(Solin. 54, vgl. Salmasius z. St.). Ptol. VI 8, 12.

den agyptischen Quellen (vgl. auch Plut. de Is. et

Os. 18) sollte hier dieser Gott, nach einer andern
Version, deren Spuren auch bei Herod, a. a. 0.
zu verfolgen sind (s. Bubastis Nr. 1), die

Zwillinge Schu (Apollon) und Tafnet (Artemis)
von der Isis geboren worden sein. Die Gottin
Buto, der das Kind Horos Ton der Mutter zur

heimlichen Erziehung anvertraut war, sollte die

Insel beweglich gemacht haben, um den Auf-
Ael. n. a^XVII 3.

c
Mark. peripl. mar. ext. I 28 20 enthalt ihres Pfleglings vor den Nachspahungen

seines feindlichen Oheims Seth zu verbergen. Bei
dieser Sage wird man an eine jener schwimmen-
den Pflanzeninseln gedacht haben, die sich noch
heute im obern Lauf des Nils aus grossen vom
Strome mit fortgefiihrten Pflanzenmassen bilden

und, bald hier bald dort sich festsetzend, nicht

selten der Schiffahrt ernste Hindernisse bereiten,

vgl. die Schilderungen von Schweinfurth Im
Herzen Africas. Wo die agyptischen Denkmaleruns

(Geogr. gr. min. I 532).

2) Volk an der Westkuste des arabisehen
Meerbusens, das ebenfalls von den dort in fabel-

hafter GrSsse vorkommenden SchildkrOten lebte
und ihre Schalen als Kahne benutzte, Strab. XVI
773. Plin. n. h. IX 35. Die von den Ch. aus
Scheu vor den gefahrlichen Klippen des Meeres
nicht gefangenen Tiere, welche an der Kiiste der
Trogodyten anschwammen, wurden von diesen als

heilig verehrt, Plin. n. h. IX 38, vgl. dazu Nym-30die Isis in Ch. ihren Sohn Horos saugend zeigen,
phis bei Ael. n. a. XVI 17. [SetheJ

3) Eine Volkerschaft an der Kiiste von Kar-
mania, Ptol. VI 8, 12. RiesenschildkrOten gab es

im Bereich des indischen Meeres oder der fieyaXtj

daXaooa (skr. maharnava), so bei Taprobane, Ael.
XVI 17, und an der Kiiste der Insel Chryse (s. d.).

Die arabisehen Werke, z. B. 'Aga'ib el-Hind, und
die italienischen Beisenden des Mittelalters er-

zahlen Fabelhaftes von der GrOsse dieser Tiere.

[Tomaschek.
Ghelphun {Kdksicov nachVennutungCorssens

Spr. d. Etr. I 244. 338), Satyr auf einem etruski-
schen Spiegel (Gerhard Etr. Spieg. Taf. 314.
Heydemann Satyr- und Bakchennamen 33).

[Wagner.]
Chelydorea (za XcXv&oQca, Name von x&vg

und Seigco = Entschalung der SchildkrOte), 1759 m.
hohes Gebirg in Arkadien und in der achaeischen
Pellene, ein nach Norden vorgeschobener Teil des
Kyllenezuges, Paus. VHI 17, 5. Es beherbergte 50

sitzt sie in einem Papyrusdickicht (Brugsch
Diet, geogr. 571). Die agyptische Form des

Namens Ch., die hier und sonst angegeben wird,

Hb, etwa *Chebbe oder Chebje gesprochen, war
aus einem urspriinghchen ih-bltj verkurzt, das
etwa 'ech-ebjote lautete und soviel als ,Papyrus-

sumpfdickicht des Kflnigs von Unteragypten' be-

deutete, eine Benennung, die sich daraus erklart,

dass der dort geborene Gott Horos ein Konig von
40 Unteragypten gewesen sein sollte und dass die

viele Landschildkroten. Auf ihm lasst die Sage
den Hermes die Leier erfinden, K. Bur si an
Geogr. v. Griechenl. II 183. 198. 201. 314. 340.
Der im Gipfelplateau 1750 m. hohe Konglomerat
tafelzug sturzt nach Osten, Norden und Westen
in fast senkrechten dunkelfarbigen Wanden (da-

her sein heutiger Name MavQo§ovvo = Schwarz-
berg) und bietet einen Anblick von gewaltiger
Grossartigkeit, Philippson Peloponnes 124f.

[Biirchner.]

Chelytis (XeXvug), Epiklesis der Artemis in
Sparta. Clem. Alex. Protrept. p. 33 Pott. Anon.
Laur. 27 = Schoell-Studemund Anecd. II 270,
vermutlich von x&vg (SchildkrOte , Lyra) abzu-
leiten, so dass Artemis Ch. dem Wesen nach der
Artemis Hymnia nahestande, Welcker Griech.
Gstterl. I 586; vlber die Beziehungen der Gottin
zurMusik vgl. o. Bd. II S. 1353. Preller Griech.

benachbarte Stadt Buto (Nr. 2) in vorgeschicht-

licher Zeit die Hauptstadt des selbstandigen unter-

agyptischen KSnigreiches gewesen war, vgl. Sethe
Ztschr. f. iigypt. Sprache XXX 113ff. Cber das
von Heliodoros erwahnte Chemmis, das gewOhn-
lich mit der Insel Ch. identificiert wird, s. Chem-
mis Nr. 4, iiber das von Plut. de Is. et Os. 14
genannte, das man dafiir halten kflnnte, s. Chem-
mis Nr. 2. [Sethe.]

Xqfii], ein kleines Fliissigkeitsmass, das, wie
es scheint, zuerst im ptolemaeischen Massystem
als 1/21 der attischen xorvXr/ (s. d.) = l/

4 xvadog
= 1,14 Centiliter bestimmt worden ist (Metrol.

script. I 134. 242, 27). Damit stimmt die Mass-
tafel des Dioskorides (ebd. 133. 241, 3. 20. 242, 6).

Dagegen erscheint im Carmen de pond. 77f. als

Vierundzwanzigstel der attischen Kotyle das my-
strum und erst als Drittel des letzteren die cheme
= 0,38 cl. Ausserdem sind fiir die romische Pro-

60 vinz Agypten teils als %., teils als fivozQov, no-

xXiolqiov, x&qvov noch verschiedene andere, beson-

ders bei den Arzten iibliche, kleinste Fliissigkeits-

masse bezeugt, welche noch in so spater Zeit

eine angenaherte Vorstellung von der ausserordent-

lichen Mannigfaltigkeit der altagyptischen klein-

sten Teilmasse geben. Sie lassen sich fast aus-

nahmslos auf die Zerlegung einer provincialen

Kotyle von 41,03 cl in Dreihundertsechzigstel zu-
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ruckfiihren. So kommen in einer Tafel jisqI fie-

xq(ov vygcov auf eine x- WQa 20
/360 = Vis Pro_

vinciale Kotyle = 2,28 cl, in einer andern zur

Sammlung ix xa>v KXeondtQag xoo/irjrixmv ge-

hOrigen Tafel auf eine x- V fteyail 12
/360

= Vso
Kotyle = 1,37 cl und auf eine %. r\ fuxod 8/360
= 1/45 Kotyle = 0,91 cl. Hultsch Index zu den
Metrol. script, s. v.; Metrologie 2 6241 116, 2.

119. 636ff. [Hultsch.]

Chemen, Ort Agyptens beim Geogr. Eav. HI 2, 10
nach Parthey (Abh. Akad. Berl. 1857, 130) viel-

leicht fur Chemmis; der einheimische Name der

obeTagyptischen Stadt Chemmis (= Panopolis)

lautete in der That wahrscheinlich Chemmin (s.

Chemmis Nr. 2). [Sethe.]

Chernia {Xij/iia), Name Agyptens, von der

Schwarze des Fruchtbodens so benannt, wie das

Schwarze im Auge, Plut. de Is. et Os. 33. Der
agyptische Name des Landes Kemet, koptisch

Krjfie oder in dem den Griechen bekannteren unter- 20
agyptischen Dialekte Xti/m, scheint in der That
den Wortstamm kmm ,schwarz sein' zu enthal-

ten; denn der Name wird in den Inschriften oft

in Gegensatz zu doSret, ,dem roten Lande' d. h.

den zu Agypten gehOrigen Wiistenlandern, gestellt.

[Sethe.]

Chemmis. 1) Xe/tfitg, agyptischer Konig aus

Memphis, Erbauer der grSssten der drei beruhm-
ten Pyramiden von Gizeh, Diod. I 63, bei Herodot.

Cheops (s. d.), agyptisch Hwfw. 30

2) Bedeutende Stadt Oberagyptens, Herod. II

91 (Steph. Byz. - Hesych. Kip/us). Diod. I 18

(Xsfiftai, in den meisten Codd. mit einem berich-

tigenden Zusatze Xe/jfiiv rj Xe/tftco). Plut. de Is.

et Os. 14; altagyptisch 'Ipw oder Cliente-min

(Brugsch Diet, geogr. 576. 1384 IX). Dieser

letztere Name ist spater zu Chemmin (vgl. Che-
men) verkurzt worden (vgl. die mit den Laut-

zeichenhm beginnende hieroglyphische Variante bei

Brugsch a. a. O. 575, die zu der irrigen Lesung40
Chem fiir den Gottesnamen Min veranlasst hat),

und diese Form Chemmin liegt dem griechischen

Xefifiig, dem koptischen Schmin (im Dialekt des

Ortes selbst noch Ghmin gesprochen) und dem
heutigen arabisehen Namen Achmlm zu Grunde;
er bedeutete in seiner ursprunglichen Form etwa

,der den Gott Min habende (Ort)' und ist von den
Griechen , die diesen hier verehrten ithyphalli-

schen Gott (s. M I n) meist ihrem Pan gleichsetzten

(Diod. Plut. a. a. O. Steph. Byz. s. Ilarog jidXig, 50
Letronne Kec. des inscr. I 106), mit Ilavog

xoXig (Panopolis, s. d.) iibersetzt worden (vgl. Diod.

a. a. O.). Herodot, der diese Identification mit

dem Pan noch nicht kennt, und in dem Min viel-

mehr den Perseus wiedererkennen will, berichtet,

dass diesem zu Ehren in Ch. gymnastische Spiele

aufgefiihrt wurden, wovon sich sonst nirgends in

Agypten eine Spur faiule. Er hatte dabei offen-

bar ein auf den Denkmalern ofters dargestelltes

merkwiirdiges Festspiel im Auge , das im Er- 60
klettern von Stangen durch Krieger bestand, das

immer nur vor dem Gotte Min aufgefiihrt wird

und in der That ganz einzig in seiner Art da-

steht (eine Abbildung Lepsius Denkm. Abt.

IV 42 b). Nach Plut. (a. a. O.) sollten die in

der Umgebung von Ch. wohnenden Pane und Sat3"rn

zuerst von der im Delta erfolgten Ermordung des

Osiris Kunde erhalten und durch ihre Wehklagen

den panischen Schrecken hervorgerufen haben;

dass damit das oberagyptische Ch. gemeint ist,

stellt ausser der Erwahnung der Pane noch die

Angabe sicher, dass die ebenfalls dem Gotte Min
dienende Stadt Koptos nicht fern davon lag. Ausser

dem Min (Pan) wurde in Ch. noch die Gottin

Triphis (s. d.) verehrt (Letronne a. a. O.). Die
Stadt war im Altertum wegen ihrer Steinarbeiten

und Gewebe beriihmt (Strab. XVII 813), manche
Proben ihrer Kunstfertigkeit in letzterer Be-
ziehung haben sich uns erhalten (vgl. Eiegl
Textiifunde. Forrer Romische und byzantinische

Seidentextilien; Graber- und TextiKunde von Ach-
mlm) und noch heute bildet die Weberei den vor-

nehmsten Erwerbszweig der Bewohner (vgl. Bae-
deker Agypten 1897, 208). Ch. war das Haupt
eines eigenen Gaues, des Nomos Panopolites (s.

Panopolis); Herodots Angabe, es lage im 6tj-

fiaixog vofiog ist ungenau, er meiht in der The-

bais, wie Diod. I 18 (xara rrjv Qriftatda) richtig

angiebt. Auch nach der Eroberung des Landes
durch die Araber hat die Stadt nicht an Bedeu-

tung verloren, sie ist jetzt eine der grOssten Agyp-
tens, mit nahezu 10 000 Einwohnern. Die zu Tage
liegenden Euinen sind deshalb nur unbedeutend,

um so ausgedehnter die bisher aufgefundenen Ne-

kropolen aus altester und spatester Zeit in dem be-

nachbarten Gebirge (Baedeker a. a. O.). S. auch

den Artikel Panopolis.

3) Insel in der Nahe der unteragyptischen

Stadt Buto Nr. 2, Herod. II 156. Mela I 9, s.

Chembis.
4) XsMMg heisst bei Heliodor Aeth. II 18, 21.

V 9. VI 3. 4. 11 ein wohlhabender, stark bevol-

kerter Ort (ko5^) im Nordwesten des Nildeltas,

der wegen der rauberischen Umwohner der Bov-

xoXoi (s. d. Nr. 1) auf einem Htigel am Ufer des

Nils angelegt war und in dem man eine Gottin

Isias verehrte (VI 3. 4). Wenn dieser Ort wirklich

existiert hat, so ist in ihm vielleicht das Ch. zu

sehen, das dem bei Herodot. II 165 mit andern

Gauen des Deltas angefuhrten vo/nog Xsfifihqg den

Namen gegeben hat. Steph. Byz. bezieht diesen

Gaunamen, ebenso wie falschlich Herodots Beschrei-

bung der Insel Ch. Nr. 3 bei Buto (s. Chem-
bis), auf die oberagyptische Stadt Ch. Nr. 2 (Pa-

nopolis), obwohl Herodot ausdriicklich von dieser

gesagt hatte, dass sie im &r)fla.ixdg vo/iog liege

(II 91), und die andern Gaue, die er mit dem
Chemmites zusammen nennt, alle dem Delta an-

gehoren. Die Annahme von Wiedemann (zu

Herodot. II 165), dass die eben erwahnte Insel

Ch. (Chembis) der Hauptort des Gaues war, nach

dem er benannt sei, ist nach Herodots Beschrei-

bung dieser Insel beim Tempel der Stadt Buto,

die selbst bis in die spateste Zeit Hauptstadt

eines eigenen Gaues gewesen ist, durchaus un-

wahrscheinlich. [Sethe.]

Ohemosis {Xrjfioymg), Name einer Augenkrank-

heit, den man, aber kaum mit Eecht, mit dem
Namen Agyptens Kemet (kopt. Kerne, griech.

Xtffiia) znsammenbringen wollte (Ebers Abh.

Sachs. Ges. d. Wiss. phil.-hist. Kl. XI 266ff.).

[Sethe.]

Chemset, der zweite der vier Quellfhisse des

Nil, die sich vom'Mondgebirge (Kenia und Kili-

mandscharo) herab in den Kataraktensee (Ukerewe

N.) ergiessen. Anon, bei Hudson Geogr. gr. min.
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IV 38. Miiller zu Ptol. IV 7, 7. Vielleicht der

heutige Chimigu, der sich in der Miatu (Mhis)
genannten Gegend mit einem zweiten Fluss (Xeg-

fiaXag) vereinigt (vgl. Miiller zu Ptol. p. 777).

[Fischer,]

Chen (j? Xrjv) oder Chenai (at Xfjvac oder
Xrjvai [Diod.]), kleine Ortschaft am Oitegebirg-in

Thessalien, Plat. Protag. 343 A. Skyl. 62. Ans
ihr stammte Myson, einer der sieben Weisen. Im
Altertum haben einige Ch. in Lakonien angesetzt,

Diog. Laert. I 106. Diod. exc. de virt. et fit.

p. 235 nennt Myson einen Malier, und Pausanias
X 24, 1 spricht ausdriicklich vom Oitegebirg.

K. Bur si an Geogr. v. Griechenl. 95.

[Biirchner.]

Chena {Xfjva), nach Tomaschek S.-Ber. Akad.
Wien CXXIV vni 18 vermutlich die jetzt Lie"

genannte tiirkische Ortschaft an der Flussbeuge
<les Oberlaufs des Skamandros in der Troas. Die
Alanen bestanden dort 1320 ein Treffen mit den
Tiirken (Pachymeres de Andronioo IV 16).

[Biirchner.]

Chencheres (XevxsQtj:) , vierundvierzigster

Konig von Agypten nach Syncell. p. 151 (FHG
II 609), s. den Artikel Chebres. [Sethe.]

Xevefieircov x">ea > LandschaftUnteriigyptens,
zum mareotischen Gau gehorig. Agyptische Ur-
kunden der Berliner Museen I 13, 2. [Sethe.]

Chenephres (Xsvscp^e Al. Polyh. bei Euseb.
pr. ev. IX 27 = FHG III 22 Iff. Cedren. I 86,

21. Clem. AL str. p. 149 Sylb. ; Xevs<f>Qij Cramer
An. par. II 176 ; Xsvf.tpQwv oder XevefiQibv Chron.
pasch. 63. 64 ; Kanpkera Abulfar. chron. p. 14)
heisst bei Artapanos der agyptische Konig, unter
dem Moses lebte und der Auszug der Jnden statt-

fand. Im Anfang der vOllig abentenerlichen,
offenbar tendenzios erfundenen Geschichte wird
Ch. als einer von vielen Konigen. die damals zu-

gleich iiber Agypten herrschten, bezeichnet und
ihm als Herrschaftsgebiet die Gegend oberhalb
Memphis (ol vxhg Mifitpiv zoizoi) zugewiesen, im
weiteren Verlauf erscheint er aber als Konig von
ganz Agypten, der u. a. mit den Aithiopen Krieg
fuhrt und durch dessen Leute der alte, aus Ziegeln

gebaute Tempel von Diospolis (Theben) durch
einen Neubau aus Stein ersetzt wird. Dass unter
ihm die Stadte Hermopolis und Meroe gegriindet
und der Apisdienst eingefiihrt sei, sind nur einige

von den argen Anachronismen, von denen die ganze
sonderbare Geschichte wimmelt. Der Name Ch.
hat wie die andern Namen, die Artapanos hier

einfiihrt, gut iigyptisches Aussehen, er enthalt
den Namen des Sonnengottes <pQt] wie der analog
gebildete Name Xave-dch&rjg ebenda den des Gottes
Thoth.

^
[Sethe.]

Cheneres (XsvEorjg), letzter Konig der zweiten
agyptischen Dynastie, Maneth. nach African, bei

Syncell. p. 54D (FHG II 542. Lepsius Konigsb.
Quellent. 5). Der entsprechende hieroglyphische

Name ist unbekannt. [Sethe.]

Xqviov oqos, abweichende Namensform fiir

Xenophons Qr\yr\g (s. d.). Diod. XIV 29.

[Tomaschek.]
Chenneseri, Stadt im siidwestlichen Arabien,

Plin. VI 158, von Glaser (Skizze 147) zweifelnd
mit Gebel Hatisir (unweit von Jerim) verglichen.

[D. H. Miiller.]

Chenoboskia (Xrjvofioaxia , to Xqvofidaxta,

Xyvofiooxiov), agyptische Stadt, in der Theba'is

aufdemrechtenNiluferzwischenKainepolis(Keneh)
und Lepidotonpolis (El Mescha'ik) gelegen, Ptol.

IV 5, 72. Alex. Polyhist. bei Steph. Byz. Itin.

Ant. 165 (Cenoboskio). Tab. Peut., nach der Not.
dign. or. XXXI 47 Standort der ala Neptunia.
In der alteren Ptolemaeerzeit gehorte Ch. zu dem
Gau von Ptolemais Hermeiu (aeg. Psoi, jetzt Men-
schieh), Grenfell An Alexandrian erotic frag-

lOment, Oxford 1896 nr. 42, 14; daher wurde
dort auch, wie in Psoi, das Krokodil als heilig

verehrt, Alex. Polyhist. a. a. 0. Zur Zeit des

Geographen Ptolemaios gehorte Ch. zum Nomos
Panopolites, die Vita Pachomii nennt es dagegen

eine xco/^tj des Nomos Diospolites, womit wohl
der Gau der gegeniiber liegenden Stadt Diospolis

mikra gemeint ist. In der koptischen Version

desselben Testes wird als einheimischer Name
des Ortes Scheneset angegeben, die arabische tiber-

20 setzung giebt bald diesen bald den griechischen

Namen mit seh statt mit eh anfangend, wohl
nach agyptischer Aussprache, da in den meisten

agyptischen Worten urspriingliches eh in seh aber-

geht. Der altagyptische Name ist unbekannt, der

heutige arabische lautet Kasr es Saijad. Ame"-
lineau Geogr. de l'Egypte 431, In der Nahe
finden sich Felsgraber von machtigen Gaufursten

aus den Zeiten des alten Reiches , in' denen die

Centralgewalt des Konigtums zu Gunsten der

30 Macht der Territorialherren geschwacht war. Bae-
deker Agypten 1897, 218. [Sethe.]

Chenopolis, Stadt Agyptens beim Geogr.

Rav. Ill 2 ; der Name konnte vielleicht aus Ky-
nopolis oder Kainepolis verderbt sein, die aber

beide ebenda als Cynopolis und Caenopoli ge-

nannt sind. [Sethe.]

Chenosiris (xsvooiqis), nach Plut. de Is. et

Os. 37 Name des Epheus bei den Agyptern, so-

viel wie .Pflanze des Osiris' bedentend; in der

40 That bedeutet im Agyptischen chit (kopt. sche)

das Holz, den Baum, und n bezeichnete das fol-

gende Wort als Genitiv. [Sethe.]

Cheops (Xsoyj, nur in den Casus obliqui be-

legt), agyptischer Konig, der die grOsste der drei

beriihmten Pyramiden beim heutigen Dorfe Gizeh

erbaut hat, Herod. II 124ff. Schol. Clem. Alex.

IV 113 ed. Klotz, bei Diodor (I 63) Chemmis
genannt, entspricht dem zweiten KOnig der vier-

ten Dynastie 2ovq?t; Manethos nach African, bei

50 Syncell. p. 56 D (bei Euseb._ ebd. p. 57 C irrig

als der dritte bezeichnet, weil bei Manethos der

Nachfolger des Ch. ebenfalls Suphis genannt

war) und dem fiinfzehnten Konig der Liste des

Eratosthenes Zaanpig (FHG II 548f. Lepsius
Konigsbuch Quellent. 6-7). Der agyptische Name,
der sich auch mit roter Farbe auf BlOcken der

Pyramide aufgeschrieben findet (Lepsius Denkm.
LT 1) und in den sie umgebenden Grabern von

Angehorigen und Dienern des KOnigs oft genannt

60 wird (Lepsius Denkm. II 18—34), ist Hufir
(Herod. Xeoy), woraus in der Ptolemaeerzeit durch

den gewOhnlichen Ubergang des eh (h) in seh

(s) wohl Sirfiv (Maneth. Zovtpig, Eratosth. la-

oifis) geworden war : die Aussprache des Namens
ist unbekannt. Die von dem Glossator des Era-

tosthenes gegebene tfbersetzung des Namens xw-
fiaoTijg, xaia iviove Sk xdWaXi!SX^ is* einstweilen

nicht controllierbar. In Herodots wunderlicher
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Chronologie ist der Kenig an eine ganz falsche

Stelle geraten, hinter den der zwanzigsten Dyna-
stie angehorenden Konig Rampsinitos; auch bei

Diodor ist Chemmis der achte Nachfolger des
Remphis, der demselben KOnige entspricht. Dem-
gemass wird von Diodor das Alter der Pyramiden
nur auf ,nieht weniger als 1000 Jahre' angegeben

;

doch teilt er daneben noch eine andere Schatzung
mit, nach der sie mehr als 3400 Jahre vor seiner

Zeit erbaut sein sollten, eine Zahl, die so wenig
abgerundet ist, dass sie offenbar auf einer ge-

naueren Berechnung beruhte. Sie ist zwar viel-

leicht etwas zu hoch gegriffen, kommt der Wahr-
heit aber doch bedeutend naheT, denn spater als

in den Anfang des dritten vorchristlichen Jahr-

tausends wird man die Erbauung der grossen
Pyramiden nicht setzen durfen. tFber die Dauer
der Regierung des Ch., die Herodot und nach
ihm Diodor auf 50, Africanus in seinem Auszuge
aus Manethos gar auf 63, Eratosthenes auf 29
Jahre angeben, ist nichts bekannt, doch scheinen
die beiden ersten Zahlen aus gewissen Grunden
zu hoch zu sein (s. Meyer Gesch. d. Altert. I

§ 76). Das Hauptdenkmal aus der Regierung
des Ch. ist seine Pyramide, die einstmals seine

Leiche barg, jetzt aber nur noch den geOffneten

leeren Sarg enthalt. Sie ist nicht nur die erste

wirkliche Pyramide, die sich ein agyptischer KOnig
als Grabmal erbaute , sondern iibertrifft auch
alle anderen an Grfisse bedeutend; sie ist das
beredteste Zeugnis fiir die Macht ihres Erbauers;
und ihr ist es -gelungen , seinen Namen noch
bis in unsere spatcn Zeiten lebendig zu erhal-

ten. Naheres iiber sie s. unter TFvga/tideg. Die
drei kleinen Pyramiden, die vor ihrer Ostseite

liegen, waren nach Diod. I 64 fiir Angehorige
des Konigs bestimmt; Herod. II 126 erzahlt, die

mittlere sei von der Tochter des KOnigs, die sich

auf seinen Befehl prostituieren musste, erbaut
worden; eine in der Nahe gefundene Inschrift

aus spaterer Zeit bestatigt, dass die siidlichste

einer Tochter des Ch. Namens Hntsn gehorte
(Mariette Monuments divers 53). Sonst haben
sich nur noch im Tempel von Bubastis Bauteile

aus seiner Zeit gefunden; der Bau des Tempels
von Denderah und eines Tempels der Isis bei

den Pyramiden wird ihm in spateren Inschriften

zugeschrieben. Im Wadi Magharah auf der Sinai-

halbinsel zeigt ihn ein Felsrelief die dort an-

sassigen Beduinen vernichtend und bezeugt so

seine Herrschaft iiber dieses fiir die Agypter wegen
derKupfenninen wichtige G ebiet (L ep s iu s Denkm.
II 2). Von dem Ruf der Gottlosigkeit und Ty-
rannei, in dem Ch. bei Herodot und den spateren

griechischen Schriftstellern steht, die ihm alles

mOgliche Schlechte nachsagen (Diod. a. a. O.

Maneth. a. a. 0. Themist. or. V 68 b), hat sich

in den agyptischen Denkmalern keine Spur ge-

funden. Unter seinen Nachfolgern sowie unter

der folgenden Dynastie wird sein Totencult eifrig

gepflegt, und als man nach etwa zweieinhalb Jahr-

tausenden zur Zeit der Psammetiche die ausge-

raubten Pyramiden wieder herstellte, wurde ihm
ebenso wie den andern alten Konigen der, wie
es scheint, mittlerweile langst eingeschlafene Cult

erneuert. Im 10. Jhdt. v. Chr. wie zur Ptole-

maeerzeit werden ihm, wie erwahnt, Tempelbauten
an verschiedenen Orten Agyptens nachgesagt. Alles

dies spricht entschieden dagegen, dass er den
spateren Agyptern fur einen Gottesverachter gait;

ebenso auch, wenn wir bei Africanus lesen, dass

er der Verfasser eines heiligen Buehes gewesen
sei, das die Agypter noch zu Africanus Zeit sehr

• hoch schatzten und das dieser selbst erwarb. So
muss es fast scheinen, als ob die Sage von der

Schlechtigkeit des Konigs nicht bei den Agyptern,
sondern bei den Griechen entstanden sei. Sie

10 konnte wohl ein Ausfluss des nflchternen TJrteils

fiber den Wert der Pyramiden sein, dem wir bei

Plin. n. h. XXXVI 75. 79 begegnen, dass sie

namlich nur Producte thorichter Eitelkeit der
KOnige, ohne Nutzen fiir das Volk, das diese Riesen-
arbeit leisten oder durch Aufbringung der Kosten
ermoglichen musste, seien. Den Agyptern, die

keinen hoheren Wunsch kannten, als dass ihr

Name ,leben' bleibe, lag ein solcher Gedanken-
gang gewiss ganzlich fern, ihnen musste die grosse

20 Pyramide , die diesen Zweck eines Denkmals so

glanzend erreicht hatte, vielmehr Gegenstand der

grossten Bewunderung sein. Vor dem phantasti-

schen Buch von Lauth ,Chufus Bau und Buch'
sei gewarnt. [Sethe.]

Chephren (Xeygr/r Herod. II 127 ; Ks<pgrjv

Diod. I 64. Synes. ep. 58, 201. Suid.; Ka«pQtjv
Schol. Clem. Alex. IV 113 ed. Klotz), agyptischer

Konig, Erbauer der zweitgrOssten der drei be-

riihmten Pyramiden von Gizeh, nach anderen

30 XapQvrjg genannt Diod. I 64, bei Manethos (nach

African, bei Syncell. p. 56 D) und bei Eratosthenes

ebenso, wie sein Vorganger (Cheops), Sovcpt;, Zaw-
tpi; genannt. Der agyptische Name ist H f-r ', etwa
Ch'ef-re' , in ptolemaeischer Zeit wohl Sch'efre

1

gesprochen. Er hat sich an der Pyramide selbst

nicht gefunden, wohl aber in dem dazu gehorigen

Tempel (Petrie Hist, of Egypt. I 47ff.) und in

den benachbarten Felsengrabern, die Frauen und
Sohnen des Konigs gehCrten. Nach Herodot (Diod.)

40 soil Ch. der Bruder seines Vorgangers , des Er-

bauers der grOssten Pyramide, Cheops, gewesen sein,

nach andern der Sohn (Diod.). Was richtig ist,

ist ungewiss ; ein aus dem mittleren Reich stam-

mendes Marchenbuch (etwa aus dem 18. Jhdt.

v. Chr.) nennt ihn Sohn des Cheops (Erman
Die Marchen des Pap. Westcar I 18), doch will

das nicht viel besagen, da es ebenso wie die

griechischen Autoren und Manethos die That-

sache ignoriert, dass Ch. nicht unmittelbar, son-

50 dem erst nach einer knrzen Zwischenregierung
eines Konigs Dedef-re' auf Cheops gefolgt ist.

Dass diese beiden Ksnige Dedef-re
c und Ch'ef-

re' in derselben Weise nach dem -Gotte Re' be-

nannt sind, wie zwei Sohne des Cheops Dedef-
min und Ch'ef-mln nach dem Gotte Mln, spricht

vielleicht dafur, dass auch sie beide Sohne des

Cheops waren. In diesem Falle ware sowohl
Diodors Angabe, dass Ch. der Sohn des Cheops,

wie Herodots, dass er der Bruder seines Vor-

60 gangers gewesen sei, gerechtfertigt, und cs ware
bei beiden nur die ja sicher falsche Vorausset-

zung, dass dieser Vorganger eben Cheops sei, zu

berichtigen. Wie Cheops soil auch Ch. nach den
griechischen Schriftstellern (Herod. Diod. Synes.

a. a. 0.) infolge seiner das Volk driickenden Bau-
lust in dem Rufe "eines gottlosen Ksnigs gestanden

haben und dem Volke verhasst gewesen sein.

Doch finden wir seinen Cult, wie bei jenem KSnig,
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in den folgenden Jahrhunderten bestehen und im so wird man kaum zweifeln konnen, dass die Nen-
7. Jhdt. v. Chr. wieder erneuert werden. Von nung des Ko'nigs Ch. nur auf einer irrigen Ditto-
Denkmalern hat sich aus seiner Zeit ausser der graphie beruht. [Sethe.]

Pyramide, die ihm als Grabst&tte diente (s. ITv- 2) S. Cherres.
gap ides), fast nichts erhalten, einige sparliche Cherias (Xeglag) hiess der Knabe, der bei
Baureste im Tempel von Bubastis ausgenommen, einem Festmahl im Hause des Oineus den Herakles
die seine Bautbatigkeit fur dieses Heiligtum be- unvorsichtigerweise mit Wasser begoss und des-
zeugen. Die grosse Sphinx bei den Pyramiden halb von ihm erschlagen wurde, nach Hellanikos
von Gizeh hat mit ihm nichts zu thun, wie meist in den 'Iarogtai, wahrend derselbe ihn in der Pho-
falschlich angenommen wird, s. Sphinx, Har- 10 ronis Archias nannte (Ath. 1X410). VonEustath.
mais. Ob der dabei liegende Granittempel des Horn. 1900, 24 wird er (jedoch nicht in alien Hss.)
Osiris, in demMariette die beriihinten Statuen Chairias genannt; die gelauflgen Namen sind
des Konigs in einen Schacht gesturzt gefunden Eunomos (Eurynomos, Ennomos) und Kyathos.
hat, von ihm herruhrt, ist auch zweifelhaft; die [Wagner.]
Statuen sind nicht Originale, sondern spatere Chernmla (Not. Dign. or. XXXIV 6 = 20;
Restaurierungen aus der Psammetichzeit (7. Jhdt. Euseb. onom. ed. Lagarde 258, 43ff. 272, 76ff.

v. Chr.), als man den Totencult des Konigs wieder- Xeg/uaXd; Eieron. ebd. 113, 8. 159, 18. 110, 31
herstellte.

^ [Sethe.] Carmela; Josua 15, 55. I Sam. 15, 12. 25, 2ff.

Chera (Xfea), Epiklesis der Hera in Stym- Karmel), Ort in Judaea, 10 Millien Ostlich von
phalos, wo Hera, ihrer alten Naturbedeutung ent- 20 Hebron, rOmische Garnisonsstadt (equites scutarii
sprechend, in den Phasen des Friihlings, Sommers Illyriciani); das heutige el-Kurmul mit Ruinen
und Winters als Jungfrau, Gattin und Witwe eines Castells und zweier Kirchen. Robinson.
(Ilais bezw. IlaQ&hos, Pind. 01. VI 88— TsXsia Palaestina II 424—429. Ritter Erdkunde XIV— XrjQa) verehrt wurde. Der Name Ch. wurde 107f. Baedeker Palaest. u. Syrien* 201.
dann auf die Zeit gedeutet, da sie nach einem [Benzinger.]
Streit mit Zeus sich einsam nach Stymphalos Xegvifiov, zEgn'/W, xete°vi^ov > xcieovwirgcr
zurtlckgezogen hatte, Paus. VIII 22, 2; vgl. Prel- (bei Homer nur in einer jiingeren Partie, II. XXIV
ler Griech. Myth.* I 166. Immerwahr Kulte 304, sonst Jle/%, Od. I 137 u. 6.), das Wasch-
u. Mythen Arkadiens 33f. [Jessen.] becken, tiber dem durch tibergiessen aus dem

Cherbalas, der westlichste Quellfiuss des Nil, 30 jigoyovg vor dem Essen und vor dem Opfer die
der sich in den Kataraktensee ergiesst. Anon. Han'de gewaschen werden. Lateinisch heisst das
bei Hudson Geogr. gr. min. IV 38. Miiller zu Becken trulleum, trullms, die Kanne gttttumium,
Ptol. IV 7, 7 (vgl. Chemset). [Fischer.] guttus, aquaemanale (s. d.), Varro bei Non. 547,

Cherchis {Xsq%Is), eine nordische Nation, der 6. Corp. gloss. II 202 a 31. Bei Homer ist in
die gefangene Sclavin entstammte , welche der den Fiirstenhausern das Becken silbern, der ngo-
byzantinische Gesandte Zemarchos im J. 572 vom x°vs golden. Goldene x*Q*lflt<* I>YS - bei Athen.
Tiirkenchan Sildzibul zum Geschenk erhielt, Me- IX 408 c , wo Verschiedones uber X - gesammelt
nander Prot. frg. 21, d. i. das alttiirkische Volk ist; trullei aus korinthischem Erz, Plin. n. h.

Qyrghiz (sinisch Kie.ko, Ki.li.H.sse, abzuleiten XXXIV 7. X. als Opfergerat Philostr. imag.
von jakut. kiargai , mongol. kergei ,stolz sein, 40 848. [Mau.]
gross thun', vgl. finn. Icorkea weps. korged ,hoch') CheroMos , Fluss an der kolchischen Kiiste,

am oberen Jenisei oder Kem; die sinischen Be- nordlich vom Chorsos (— Chobos, s. d.), Sk)d. 81;
richteaus derZeit derThanganalysiertW.Schott flumen Rlioan und regio Cegritice, Plin. VI 14.
tber die echten Kirgisen, Abh. Akad. Berl. 1864. In entsprechender Lage linden wir auf den heuti-
Die Weiber dieser Jeniseikirgisen waren ob ihrer gen Karten den Bach Sianis-cqari mit der Curia.
Schonheit beriihmt ; die in der germanischen A ttila- [Tomaschek.]
sage erwahnte Herkja oder Helche. sowie die Cheroinon (XegoTrov), Castell in Thrakien,
slawisch umgeformte Kreka oder Hreka (Petrus Procop. de aedif. IV 11. [Bflrchner.]
Patric. p. 197. 207), waren wohl Kirgisinnen. Clierondas (Xrjgcbvdag). Archon in Orchome-

[Tomaschek.] 50 nos 3. Jhdt. v. Chr., IGS I 3173. [Kirchner.]
Cheres. 1) Xigtjg, fiinfter KOnig der fiinften Xt)gco<nal sind Horn. II. V 158. Hes. theog.

agyptischen Dynastie Manethos nach African, bei 607. Quint. Smyrn. VIII 299 die Seitenverwandten,
Syncell. p. 57D (FHGn 552f. Lepsius Konigsb. welche sich in das Erbe eines kinderlosen oder
Quellentaf. 9). Die beste der uns erhaltenen agyp- unverheirateten Mannes teilen. So auch Suidas
tischen KOnigslisten, die Tafel von Abydos, nennt und Poll. Ill 47. Dann wird das Wort von den
zwischen dem dritten und sechsten Konig der Grammatikern nach Analogic von ooyavioxal als
raanethonischen Liste nur einen Konig, so dass ,Witwenpfleger' gedeutet. Schol. Soph. Ai. 512.
die Dynastie nur aus acht statt aus neun Kfinigen Enstath. 533, 31. [Thalheim.]
bestanden hatte. Dieselbe Zahl acht giebt be- Cherras (Geogr. Rav. II 14 = 84, 6 Pinder;
achtenswerterweise auch Africanus statt der zu 60 var. Charras), Ort in Palaestina zwischen Livias
erwartenden neun als Summe der Konige an, und und Thamara genannt, also wohl im Ostjordan-
nach Lepsius (a. a. O. p. 54) hat sie vielleicht land zu suchen ; sonst unbekannt. Vielleicht iden-
auch dem Eusebios vorgelegen. Da ausserdem tisch mit Cherus, s. d. [Benzinger.]
der Name Xegr/g in den derselben Dynastie an- Cherres (Xeggrjg), Cheres, dreizehnter Konig
gehOrigen Namen Ovot-oxzQr)?, Netpegyjoris, Mcv- der achtzehnten agyptischen Dynastie Manethos
yJev* , TavxJstjg als endigender Bestandteil wieder- nach Euseb. chron. p. 99, bei Syncell. p. 71 D
kehrt und die ihm beigefugte Zahl der Regierungs- (FHG II 577f. Lepsius Konigsb. Quellentaf.
jahre dieselbe wie bei dem Kiinig Netpsgyjgrjg ist, 16), s. Chehres. [Sethe.]
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Cherrnra {Xeggovga), Beiname der libyschen
Stadt XsQQovtjGog (Chersonesos Nr. 22), Alex.

Polyhist. bei Steph. Byz. s. Xeggdrrjaog.

[Sethe.]

Chersiacus pagus, in Belgica. Plin. n. h.

IV 106 Morini ora Marsacis iuneti pago qui
Chersiacus vomtur. [Ihm.]

Chersias (Xegoiag), epischer Dichter (?). Plu-
tarch lasst ihn in seinem Mahl der sieben Weisen

(IGA 493, add. p. 183. Herod. I 92). Eine von
Ch. und Metagenes verfasste Schrift uber den Bau
erwahnt Vitruv VII pr. 12 p. 159, 3; ihr ent-

stammen nicht nur Vitruvs Angaben uber das
beim Transport der grossen Werkstiicke vom Stein-

bruch bis zum Bauplatz angewandte Verfahren
(s. o.), sondern auch die Notiz bei Plin. n. h.

XXXVI 96—97 fiber die sinnreiche Uberwindung
der Schwierigkeiten beim Legen des Gebalks.

auftreten, wo er ihn 156E so einfiihrt: X 6 10 Vgl. Brunn Gesch. d. gr. Mnstler II 344ff.;^™,^_ ^os,„..i„^„^r. _?./ j z.j.11
S.-Ber. Akad. Munchen 1871, 531ff., und fiber

die Reste des Baus Murray Journ. of hell. stud.
X 1889, Iff. Puchstein Arch. Anz. 1890, 161f.

[Fabricius.]

Chersis (XeQoig). 1) Km/it) der Kyrenaika
zwischen Apollonia und Darnis, westlich vom
Vorgebirge Zephyrion. Ptolem. IV 4, 5. Stad.
mar. magn. 49. 50 (Geogr. gr. min. I 445), nach
Mfiller (z. St.) ostlich vom heutigen Vorgebirge

noirjxrjs— dtpsiro yag rjSi} rijg alziag nai dir/llaxro

T<j> nsQidvSgqy vsmaxl, XiXmvog Set)$evTog. Sonst
wird Ch. nur noch genannt von Paus. IX 38, 9,

wo er zwei Verse von ihm anfuhrt als Beleg fur

Aspledon, den Homonymen der Stadt. Pausa-
nias bemerkt rovds rov X. zoiv ijtwv oids/xia rjv

hi xar' ifis [ivrj/itj und giebt als eine Quelle den
auch IX 29 , 2 genannten , sonst nie erwahnten
Korinther KaXkmnog uber Orchomenos an, dessen

Glaubwiirdigkeit mehr als bedenklich ist, s. Ro- 20 Turbo.
bert Commentat. Mommsen. 145. Deshalb hat
Robert mit Zustimmung vonWilamowitz Horn.
Unters. 338f. auch sein Citat aus Ch. fur gefalscht

erklart. An derselben Stelle fiihrt Pausanias
offenbar nach derselben Quelle fort: xovxov 8s
xqv X. nal Gnfyectftfia ol 'OQXofiiviot xo km, xq)

'Hoiodov rcupco /tvrj/uov8vovotv. [Bethe.]

Chersibios {Xegal^wg). Einer der sieben Sehne
des Herakles und der Megara nach Baton er dev-

2) Hafen der Kyrenaika, siidlich vom Vorgebirge
Boreion Nr. 2 (Ras Tejunes), Stad. mar. magn.
63. 64 (Geogr. gr. min. I 452), bei Ptolem. IV
4, 3 At&xegoig genannt, Ruinen bei Bassuan, s.

Miiller z. St. [Sethe.]

3) Als Name der dritten Graia zu Iletpgridm
und 'Evvd> (Hes. th. 273), woftir andere Dino (s.

Deino), Hygin. fab. praef. (p. 11, 1 Sch.); Hera-
kleitos si. &n. XIII (p. 315, 28 Westerm.) bietet

xegw'Atxix&v loxogi&v (Schol. Pind. Isthm. 3, 104). 30 hiefiir Ilegaco, und so wird entweder letzteres oder
[Wagner.] Ch. verderbt sein, B ursi an liest bei Hygin Persis

Chersidamas (Xegoidd/mg). 1) Sohn des
Priamos, von Odysseus getotet (Horn. II. XI 423.
Apollod. Ill 12, 5, 8). Hygin (fab. 90) nennt ihn
Chirodamas.

2) Sohn des Pterelaos (Apollod. II 4, 5, 3).

[Wagner.]
Chersikrates {XsQatxQaxrjg), Korinther, ajtd-

yovog x(Sv Baxxiadcov (Timaeus frg. 53, FHG

vgl. niovxig neben niovxui). [Waser.]
Chersonesos. IoniBche und altattische Form r\

Xsgoovrjoog, jiingere Form ^ Xeggdrtjaog, dorisch
Xsgoovaaog; urspriingliche Bedeutung: landfeste
(landfest gewordene, s. Nr. 1) Insel. In den Tex-
ten nicht selten Xeggowtjoog (unrichtig; uber
die Schreibung der mit -rijaog zusammengesetzten
Eigennamen Voemel Demosthen. Phil. H 39ff.

I 203 aus Schol. Apoll. Rhod. IV 1216; xov 40 [nicht ganz richtige Ansichti). Der namentlich
tcSv 'Hgan).Et8c5v yevovg Strab. VI 269) , Griin

der von Kerkyra; nach Ephoros (bei Strabon a.

a. O.) zog er zusammen mit Archias (s. d. Nr. 2)
aus und wurde von diesein zur Besiedelung der
Insel auf Kerkyra zuriickgelassen, von wo er die

einheimische libumische BevOlkerang vertrieb;

nach Timaeus a. a. O. (vgl. Schol Apoll. Rhod.
IV 1212) aber erfolgte die Griindung von Kerkyra
spater als die von Syrakus, 600 Jahre nach der

friiher getriebene Missbrauch, in neueren Sprachen
das Wort als Masculinum zu behandeln, ist weder
wissenschaftlich noch padagogisch zu rechtferti-

gen. Ch. hiessen bei den Griechen viele Halb-
inseln und darauf befindliche Stadte:

1) Die thrakische Ch. Mannigfache Beisatze

:

tj iv 'EXXtjo^ovxcj) X. (Herod.), X. ij xazavxutd-
pa? 'Apvdov (Xenoph.), oft: fj &gqnia X., r) iv

Qgtixt} X., fj Qgrtrnxr) , fj ficza Ggqxtjv xufievrj,
Einnahme Troias (vgl dazu J. Geffcken Ti- 50 X 'xijg 6edy.r]g~'i) Ogax^og, X. %' xg6g 'EXXtjo

.

« ,r. ^
, jrovxq), fj 'EXXrjajiovxta X, Ckersonesus ad Pro-

pontidem (Plin.). Die Einwohner Xegoovijalxai,
Xegoovrjaioi, Ckerroneiises. Sie streckt sich hand-
ahnlich als Fortsetzung des 'Iegbv Sgog (jetzt
Tekfiir dagh) vom thrakischen Festlandnach Sud-
westen.

Litteratur(Auswahl): F.Calvert und M.Neu-
mayr Denkschriften der Wiener Akad. Math. CI.

XL (1880) 358ff. G. A. Choiseul-Gouffier Vo-

maios Geographie des Westens 49 Anm.), S. auch
o. Bd. II S. 2785f. [Wissowa.]

Chersiphron aus Knossos in Kreta, bedeu-
tender Architekt. Erbauer des alteren Artemis

-

tempels zu Ephesos, Strab. XIV 640. Plin. n. h.

VH 125. XXXVI 95. Von Ch. ruhrte der Ent-
wurf des Gebaudes als ionischer Dipteros her
(Vitruv. Ill 2, 7 p. 70, 5), und unter seiner Bau-
leitung ist noch der Transport der Saulen er-

folgt, wahrend Transport und folglich auch Le- 60 yage pittoresque dans l'empire Ottoman III 370ff.

gung der Epistylblocke unter der Bauleitung
seines Sohnes Metagenes stattfanden (ebd. X 2,

11—12 p. 249, 26ff.). Ch. starb also wahrschein-
Hch vor Vollendung des Sculpturenschmuckes der
Saulen, der doch wohl erst nach der Legung des
Gebalks ausgefiihrt worden sein kann, d. h. vor
546, denn die Reliefsaulen waren noch als Weihge-
schenke des Konigs Kroisos inschriftlich bezeichnet

Pauly-Wissowa. HI

Clarke Travels in various countries of Europa
II Iff. Dumout Archives des Missions scienti-

flques et literaires II Serie tome VI (1864) 463ff.

Th. Fischer Landerkunde von Europa II 2, 106.

A. Hauvette-Besn-ault Sur quelques villes an-

ciennes de la Chersonnese (sic) de Thrace, Bull,

hell. IV 1880, 505—520. Krafft Die polit.

Verb., des thrak. Chers. in der Zeit von 560—413,
71
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Stuttgart 1877 (Festschrift). J. B. Lecheva-

lier Voyage de la Propontide et de l'Hellespont.

Deutsch Liegnitz 1801, 5ff. K. Mannert Geogr.

der Gr. u. E. VII 1, Landshut 1812, 184—206.

C. Neumann und J. Partsch Phys. Geogr. v.

Grieehenl., Breslau 1885, 127fl. Olivier Voyage

dans l'empire Ottoman, l'Egypte et en Perse, Par.

1809 I 236. II 41. A. Papadopulos-Kera-
meus Zr](ji£i(bosis xoMoygaqitxai xai imygaqpixal

spitze fur den Verkehr giinstiger als auf der West-

seite. Zwar sehneidet der MiXag xoXnos (jetzt

Golf von Xeros oder Saros) 60 km. weit, sildlich

30, nOrdlich 7,6 km. breit, tief in das thrakische

Festland ein, aber die naeh ihm zu steiler ab-

fallenden Hohen erleichterten den Verkehr in ge-

ringerem Masse, als die zahlreichen Vorsprlinge

der Ostkiiste, die die Hellespontosenge beherrschen.

Nahe dem siidlichen Ausgang des Hellespontos

Koifixay xrX. Egaudlov, IlXayiaqlov xai Kal- 1 werden aucb ausdriicklich zwei Hafen genannt

Itjzolecog. 'EXXrjv. <&doX. SvXXoyog ev Kiavoxavxhov

nolu naede zr]fi. XVII 97ff. M. Paranikas EXkrj-

vixog (puoXoyixog ZvXXoyog h> Koovoravtivov itoXu

II (1864) 221ff. Ill (1868) 48ff. A. Prokesch
von Osten Denkwurdigkeiten und Erinnerungen

aus dem Orient, Stuttg. 1836 I 121ff. 336. A.

M. F. Schultz De Cbersoneso Thraciea capita

II, Dissert. Berol. 1853. J. Pitton de Tourne-

fort Voyage du Levant. Deutsch Nurnberg 1777

Madytos und Koilos (Koila), Mel. II 26. Plin.

n. h. IV 49. Anna Comn. XIV p. 429.

Namen von Vorgebirgen sind uns aus dem
Altertum nur wenigebekannt: MaCovola axqa Ly-

cophr. 534 und Tzetz. Strab. VII 331 frg. 52;

Maoxovaia Ptolem. Ill 11, 9. Mel. II 25. 27.

Plin. n. h. IV 48 (wegen der brustahnlichen Form
so genannt, Schol. Lycophr.), jetzt die beiden Vor-

gebirge Teke~b bunin (das westlicheie) und El^s

II 225ff. Viquesnel Journal d'un voyage dans20buriin (nicht von "EXXrjg [sc. jiovtos oder xdcpog],

la Turquie d'Europe (Memoires de la soeidte" ge'o-

log. de France se"r. II vol. I 259). Miinzen:
Head HN 222-225.

Die ca. 905,4 qkm. grosse Halbinsel (die Insel

Kflgen hat einen um 184 qkm. grosseren Flachen-

raum) ist eine jungtertiare Tafel von einer Hbhe

von 200—300 m., steigt nach Nordwesten und

steiler nach dem Melasbusen (Golf von Xeros) zu

an. fallt dort in fast geradlinigem Bruch zu dem

sondern von der in der Na-he gelegenen alten

Stadt EXeovg), dem Sigeion der Troas gegeniiber;

AloXtov (das Windloch [Aeolium , Plin. IV 49

extrema from Chersomsi]), jetzt das Vorgebirg

von Sedil bacbr; Kvvo; oij/ua (vgl. Kvv6orj/j.ov

ymQiov Suid.), auch 'Exdptje oijfia (s. Hekabe),
wo jetzt das europaische Dardanellenschloss Kilid

bachr stent, Schultz a. a. 0. 4ff.; ein Vorgebirg,

das ohne Namennennung erwahnt wird, Imbros

tie'fen unterseeischen Thai MsXag xoXnog des Golfs 30 gegeniiber gelegen, auf dem das Stadtchen Alo-

von Xeros oder Saros jah ab. Der sarmatische

Kalk hat in alter wie neuer Zeit Baumaterial

geliefert. Maktrakalke sind hauflg. Die Tertiar-

ablagerungen sind teilweise aufgerichtet und ge-

stCSrt; sie bilden Hiigel an beiden Ufern des Hel-

lespontos. Discordant an- und aufgelagerto, hori-

zontal Schichten von Quaternar (Conglomerate

aus Gerollen, Sand und Muschelgehausen) treten

an dieser Meeresstrasse auf. Bei Gallipoli be-

pekonnesos sich befand (Demosth. XXIII 166),

an der jetzt xdXnog MvQpridia genannten tiefen

Bucht des Kislar-dagh. Zrjortdg Sixga Strab. VII

frg. 55, zwischen Madytos und Sestos. Es wird

da zu suchen sein, wo jetzt die kleine Dardanellen-

festung Boghalii liegt. Hier war an einem 'Ano-

ftd-Vga genannten Orte der europaische Briicken-

kopf des Pontons des Xerxes. Die Kiiste beschreibt

Herodot VII 33 als dxxij xQayia ig MXaaoav xa-

stehen die quaternaren Ablageruugen aus hartem 40 xrjxovoa

Gestein, das in schroffen Klippen zur See abfallt,

Uber die geologische Geschichte s. den Artikel

Hellespontos. ,Der Tekfiir dagh fallt zur Land-

zunge von Gallipoli ab , die sich beim jetzigen

Plajari (tflrk. Bulair) bei nur 134 m. Seeliohe

auf 3 km. verengt, so dass hier eine bequeme

Stellung zut Verteidigung der Halbinsel und des

Hellesponts gegen Angriffe zu Land gegeben ist.'

Die Inseln Lemnos und Aj. Stratios sind Fort-

Die Fliisschen der Ch. sind der vielen kurzen

Querthaler wegen alle unbedeutend; den langsten

Lauf hat der durch die Schlacht von 405 be-

riihmte Aigospotamos, dessen Bett sich quer durch

die Halbinsel zieht (jetzt Fliisschen von Bergas

und Galata). Der bedeutendere thrakische Melas

mflndet an der westlichen Wurzel der Halbinsel.

Was das Klima betrifft, so stimmt es wohl

mit dem der Troas (s. d.) und Dardaniens (s. d.)

setzungen des Halbinselbodens (Fischer a. a. O.). 50 iibeTein. Die starke (sudwestliche) StrOmung des

DieStrasse des Hellespontos ist einem Hellespontos bringt es mit sich, dass zur Zeit

sehr breiten Strom ahnlich. Wie am Saum des

Busens von Xeros durch den Melas (jetzt Kawatz

tschai) veranlasst, flnden wir am Ostgestade der

Ch. Anschwemmungen durch den Andrang der

Propontis, Die kiirzeste Entfernung zwischen

der Ch. und der Kfiste Dardaniens betragt zwi-

schen dem Vorgebirg der Stadt Dardanos (beim

jetzigen Tschanak kalessi [Dardanellia]) einerseits

der Winterregen die Temperatur stark fallt. P ro-

kesch (a. a. O. 355) klagte auf seiner Reise in

diesen Gegenden Ende Octobers iiber grosse Kalte.

Die Kalkberge der Ch. gestatten beinahe

flberall Anbau (im Altertum G-etreide [vgl. die

Xamen Kot&wj, Kgidea, s. Ptolem. Ill 11 ed.

Miiller p. 491 zu Z. 10], Weizen Plin. n. h. XVHI
66; Olbaume [vgl. 'EXaiovg[, Nutzholz [vgl. Ilre-

und°dem Vorgebirge Kynos sema (jetzt Kilid 60 Xedr]), und so war das Gebiet der an der wieh

bachr [17 km. siidlich vom alten Madytos]) andrer- " """"" J«-tr„ii„„ t . ; „„4. „i^„a„„.

seits 1,2 km., Strab. LT 124 meint wohl diese Ent-

fernung, wahrend zwischen Sestos und Abydos Le-

andros eine Seestrecke von 4,5 km. (Strab. XHI
591 30 Stadien zwischen den beiden Stadten) zu

durchschwimmen hatte. Die starke Stromung des

Hellespontos geht nach Siidwesten. Die Kiisten

sind auf der Hellespontosseite und um die Siid-

tigen Seestrasse des Hellespontos giinstig gelegenen

Halbinsel begehrenswert fur Staaten, die selbst

nicht ausreichende Bodenerzeugnisse hatten, ins-

besondere fiir Athen. Aus der Ch. bezogen die

Athener viel Weizen (Schol. Aristoph. eq. 262,

daraus Suid. s. XeQpov. Xenoph. anab. V 6, 25;

hell. Ill 2, 10). Auch aus byzantinischer Zeit

haben wir Zeugnisse von der Fruchtbarkeit der
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Thaler: Agathias V 12. Muntaner Chronic, c. 201.

209, aus der Neuzeit Olivier a. a. O. I 241.
Pitton de Tournefort a. a. O. 226.

Von derr Hasen der Ch. berichtet Plin. n. h.

XI 190 , dass sie je zwei Lebern gehabt hatten.

Bei Versetzung in andere Gegenden sei die eine

verschwunden. Der Hellespontos war und ist sehr
fischreich.

Das Gebiet der Ch. in politischer Hin-
sicht. Nach Schol. Apoll. Khod. Arg. I 925 gab
es eine Ansicht, wonach die Halbinsel eine land-

fest gewordene Insel ist. Nach Ps.-Demosthenes
(VII 39) bezeichnete der Altar des Zsvs "Oqios
zwischen dem befestigten Ort nzsXeov und der
Aevxtj axxrj die Grenze des athenischen Gebiets
gegen

_
das Bereich der festlandischen Thraker,

und diese Linie wurde im Altertum wohl meist
als geographische Markscheide angesehen. Als
Grenze gait auch wohl das ftaxgdv xeT^og, das
gerade auf dem Hals der Halbinsel von der Miin-
dung des Melas nach Osten zum Vorgebirg Asvxrj
axxtj schon unter dem alteren Miltiades zum Schutz
gegen die Emfalle der festlandischen Thraker an-
gelegt worden war. Diese Linie meint wohl auch
Ptolem. XIII 11, 1. 9. Spater wurde die Mauer
ofters zerstOrt und wieder tiergestellt. Im wesent-
lichen bestand sie bis auf Lysimachos. Die Reste
erweisen sie als einen schonen Befestigungsbau,
ahnlich den Bauten von Arkesine auf Amorgos.
Sie war 6 km. lang (Dumont a. a. O.). Plinius
n. h. IV 48 dehnt die Grenze weiter nach Norden
aus, indem er Tiristasis zur Ch. rechnet.

Bewohner. Ein an der Kiiste bei Gallipoli,

dem alten Kallipolis, unmittelbar am Fuss der
steilen Klippen der Muschelbanke gefundenes ge-

schlagenes, nicht poliertes Messer aus schwarzem
Hornstein (F. Calvert und M, Neumayr a. a.

0. 368) konnte auf sehr alte Besiedlung (vgl. His-
sarlik) weisen. Auch auf der Ch. spuken Pelasger
und Tyrrhener (Schultz a. a. 0. 59. 62). Argonau-
tensage s. Bd. II S. 757. In den homerischen Gedich-
ten erscheinen Thraker als Umwohner des Helle-

spontos (Schultz a. a. 0. 56ff.). Die Griechen
vor Troia sollen Ackerwirtschaft auf der Ch. be-

trieben haben (Thukyd. I 11 u. Schol.). Die
(lesbische) Niederlassung Sestos wird schon H. II

836, allerdings an einer Stelle spaten Ursprungs
genannt. In der historischen Zeit bewohnten Do-
lonker (AoXoyxoi) die Halbinsel (Herodot. VI 34.

Steph. Byz. Constant. Porph. de them. II 2). Im
7. Jhdt. Colonisation von Aiolern (von Lesbos aus:

Madytos, Alopekonnesos, Sestos [Schultz a. a. 0.

61]) und von Ionern von Miletos und Klazomenai
(Limnai, Kardia) und Teos (Elaius). Die Be-
siedler oblagen meist dem Landbau; neben ihnen
wohnten zahlreiche Dolonker. Durchgreifende Ein-
wirkung von griechischer Seite erst durch die

Athener im 6. Jhdt. Die Inschriften der Halb-
insel sind — wenige Denkmaler fur rOmische
Wiirdentrager ausgenommen — in griechischer

Sprache abgefasst.

Die Wohnstatten werden in den betreffen-

den Artikeln behandelt werden. Hier folgt nur
eine Ubersicht (s. die Tabelle S. 2247f.).

Mythisches: s. Hekabe, Polydoros,
Andromache (Bd. I S. 2152) und o. u. Be-
wohner.

Geschichte (der einzelnen Stadte und der

athenischen Handel im einzelnen s. bei' den ein-

schlagigen Artikeln): Im 7. Jhdt. die oben er-

wahriten Ansiedelungen aiolischer und ionischer'

Ackerbauer. Kurz nach 561 folgt der Phila'ide

Miltiades aus Athen mit Genehmigung des Pei-

sistratos einem Ruf der von den Apsinthiern be-

drangten Dolonker auf der Ch. Absperrungsmauer
s. o. S. 2245. Die athenischen AnkOmmlinge nahe
der Abschliessungsgrenze in Krithote, Paktye und

10 Kardia. Bildung ernes Staatswesens mit Miltiades
an der Spitze. Prytaneion Herodot. VI 38. Der
Verband hat Bestand bis 447. Krieg mit den
Lampsakenem, die offenbar Beziehungen zur Ch.
hatten. Auf Veranlassung des Kroisos von Ly-
dien der in die Gefangenschaft der Lampsakener
geratene Miltiades freigelassen. Miltiades nach
seinem Tode als Oikist verehrt. Sein Nachfolger
Stesagoras, Sohn von Miltiades' Halbbruder Ki-
mon Koalemos (nach 524). Er fallt durch Meuchel-

20 mord wahrend eines Krieges mit den Lampsa-
kenem. Von den Peisistratiden dessen Bruder
Miltiades (II.) als Herrscher gesendet (vor 514).
Er kampft gegen die Thraker, heiratet dann He-
gesipyle, des Thrakerfiirsten Oloros Toehter. 496
Skytheneinbruch. Die Dolonker rufen den Mil-
tiades zuriick. Nach 500 fahrt Miltiades von
Elaius nach Lemnos und vertreibt die Tyrrhener.
Belagerung von Myrina. 493 verlasst Miltiades
die Ch. , die in der Folge der persischen Herr-

30 schaft unterworfen wird (bis 469). Ch. wichtig
fiir die Perser behufs ihrer Unternehmungen gegen
Thrakien und Griechenland. Schiffbrucken zwi-
schen Abydos und einem Punkt zwischen Sestos

und Madytos. Xerxes durchzieht die Ch. 480.
Der Perser Artayktes im Besitz des Protesilaion

bei Elaius, s. Bd. II S. 1327. 478 Sestos durch die

hellenische Flottenbesatzung genommen , Artay-
ktes, der Befehlshaber von Sestos, bestraft. 477
bemachtigt sich Pausanias aus Sparte der Stadt

40 Sestos. 476 gewinnt Kimon, des Miltiades (II.)

Sohn , Sestos fiir die Athener. Der vertriebene

Pausanias begiebt sich naeh Kolonai in der Troaa.
Die Ch. bis 405 im Schutzverhaltnis zu Athen.
452 1000 Kleruchen der Athener; zinspflichtige

Stadte : Alopekonnesos, Kallipolis, Elaius, Limnai,
Madytos, Sestos und Ch. (Agora). 448 erneuert

Perikles das ftaxgov reT^os. Seit 443/2 Teil des

hellespontischen Tributbezirks. 431 unterstiitzen

die Chersonesiten Athen mit Geld und Soldaten.

50 411 die hellespontischen Gewasser Schauplatz der
Ereignisse im peloponnesischen Krieg. Der Spar-
tiate Derkyllidas im Hellespontos, der Athener
Strombichides in Sestos. Mindaros aus Sparte
fangt athenische Schiffe bei Elaius ab. Die Athener
Thrasyllos nnd Thrasybulos besiegen bei Kynos-
sema die pekponnesisehe Flotte. Thymochares
mit wenigen athenischen Schiffen bei Elaius ge-

schlagen. 408 Alkibiades an der Ostkiiste der
Ch. 405 Schlacht am Fliisschen Aigospotamoi.

60 Lysandros bemachtigt sich der Stadt Sestos. Die
Ch. spartanisch. 402 Beunruhigungen durch Thra-
ker. Der Reislaufer Klearchos, vorher Harmost
in Byzantion, hilft den Hellenen, die ihn unter-

stiitzen. Kyniskos(?) aus Sparte auf der Ch.
Neue Einfalle der Thraker. 398 durch Derkyl-

lidas das naxQov ttiyog erneuert. Harmosten aus
Sparte. Zug des Agesilaos nach Asieh. Nach der

Schlacht bei Knidos 394 befestigt Derkyllidas
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die alteren Dardanellenbefestigungen angelegt,

1659 die neuen, die Offers verstarkt wurden.

2) Die thrakische Chalkidike (s. d. Nr. 2)

Mess bei Hekataios Xegaovr/aog , vielleicht fj iv

Qqaxfi X. Ihren Namen bekam der von den
Chalkidiern besetzte Teil und spater die ganze
Halbinsel erst von diesen Ansiedlem.

3) Stadt auf Nr. I nach Hekataios bei Steph.
Byz. Suidas (xat nohg VTioxsUjg xoXg A-fhjvaiohg,

svtpoQog rig tivqw> yscogyiav • o&sv iairaydiyovv 10
oi 'ASfjvaToc, ovg KXicov dtdasis [Schol. Aristophan.
eq. 262]; die Notiz von evcpoqog bezieht sich

auch auf die Halbinsel) und Miinzen (Head HN
222), und zwar auf dem Istbmos der Halbinsel.
Man hat gedacht, es sei entweder das spatere
Kardie oder aber Kallipolis darunter zu verstehen.
Allein diese beiden lagen nicht auf dem Istbmos,
und Kardie wird mit seinem Namen sclion bei

Herodotos genannt. Sie ist an odcr nahe bei

der Statte zu suchen , die audi Ayogd gonannt 20
wurde, daher erscheinen in den athenischen Tri-

butlisten dieXsgaovr/acxat arfAyogag, vgl.Boeckh
Ath. Staatsh. 113 496. Sie lag nicht an der
Kiiste, sondern etwa in der Mitte zwischen den
beiden Meeren, die den Isthmos hespiilen. Die
Grenze des athenisehen Besitzes auf der Ch. war
eine Linie zwischen Leuke Akte und Pteleon (vgl.

S. 2245). In byzantinischer Zeit wird sehr oft an
der Grenze der Ch. 'Ega/ilhov (von der 6 Meilen
langen, jetzt auf eine Strecke von 6 km. in Spuren 30
verfolgbaren langen Sperrmauer ; s. H e x a m i -

lion) genannt.

4) Ch. (ihr Name in Hss. zuweilen verschrie-

ben: Chersonessus Geogr. Rav. V 21, Oresmienso

Tab. Peut., beides infolge Missverstiindnisses der
geseharften Aussprache des a) , Halbinsel (noch
jetzt xdfio; Xnoaovijaog) und Stadt an dem ost-

lichen Teil der Nordkuste der Insel Kreta, zwischen
Knossos und Olus (Xen. bei Steph. Byz.), einmal
(Paus. VI 16. 5| zum Unterschied von den vielen 40
anderu Ch. X. /; Korjxwv zubenannt, Hafenplatz
der Lyttier, jetzt noch Xegodvyoog genannt, an
der heute noch xogcpog Mai.ua genannten Bucht.
Sie pragte mindestens seit der Mitte des 4. Jhdts.

selbstandig Munzen. Head HN 388 ilnschr. Xeo-
ooraoicov) und gewann in spateren Zeiten (Sitz

eines Bischofs) grossere Bedeutung als Lyttos. Bei
dieser Stadt Chersonasos befand sich ein Heilig-

tum der Britomartis (s. d.), cleren Idealhaupt auf
Munzen der Stadt abgebildet ist. Der Tempel 50
lag nach K. Bursians (Geogr. v. Griechenl. II

571) Vermutung 15 km. Ostlich, nahe der Kiiste,

auf einem jetzt E/.hjrixor upddtfovj genannten
Platz , auf dem noch eine geebnete Fliiche von
etwa 95 Fuss (etwa 20 m.) im Geviert , nebst
einigen Fundamenten alter Gebaude erhalten ist,

Strab. X 478f. Plut. de mulier. virt. 8. Anonym,
stad. m. in. § 349f. Ptolem. Ill 15, 4 M. Steph.
Byz. s. Xeooorijaog. Hierocl. 650. Notit. episc. 3,

442. 8, 223. Geogr. Eav. V 21. Tab. Peut. E. 60
Pashlev Travels in Crete, Cambridge a. London
1837, I 268ff. T. A. B. Sprat t Travels and
Eesearches in Crete, London 1867, I 104ff. In-

schriften beim jetzigen Ort Xeguov^<ti(ov) und
beim Dorf Kovrov/.oaq-dgiiov), Museo Ital. Ill 681.

5) Ortschaft auf Kreta, genannt von einer
Landzunge an der sehmalen Ostkliste der Insel,

Ptolem. Ill 15. 2 M., als Ortschaft jedenfalls un-
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bedeutend imd von Polyrrhenia abhangig. K. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. II 551, der jedoch irrt,

wenn er glaubt, auf dieses Chersonasos bezoge
sich die Stelle Strab. XVII 838, s. Nr. 6. Der
Ort lag in der Nahe des jetzt von der keilformi-

gen Gestalt 2<pj]vdgi genannten Vorgebirges und
Fleckens an der jetzt gleichnamigen Bucht (See-

karte nr. 2836 a der Britischen Admiralitat).

6) Bei Strab. XVII 838 wird eine Gegeniiber-
stellung von Ortlichkeiten der Kyrena'ika mit
solchen auf der Insel Kreta gegeben , Apollonia
(Kyren.) soil dem Kgtov M&xamov (Kretas) ent-

sprechen, Chersonasos (Kyr.) dem Matalon (Kr.),

der Grosse Hafen oder Panormos (Kyr.) der Cherso-
nasos (Kr.). Da es heisst xa&' 6V fi fo Kgrjz?}

Xegoovr/oog i'dgvxai, ist wohl unter Ch. eine Stadt
zu verstehen. Es geht also kaum an, ^ggdv^aog
als Appellativum zu fassen. Entweder liegt bei
Strabon ein Irrtum vor, da Ch. an der Nordkuste
Kretas liegt (die Entfernungszahl der verglichenen
Ortlichkeiten etwa 3000 Stadien ist fur die zwei
bekannten kretischen Chersonasoi viel zu gross),

oder wir miissen (wogegen der Artikel tj spriiche,

der auf ctwas Bekanntes hinweist) eine dritte

Ortlichkeit Ch. auf Krete annehmen, s. Cherso-
nesos Nr. 5.

7) Halbinsel Aitolicns, Ptolem. Ill 14, 2 M.
Es ist jedoch hier eher xsgaovfjang als Appella-
tivum zu fassen. Nach der Darstellung des Ptole-

maios ist dieses Ahcoktag ^qoovyjoov axgov zwi-

schen den Miindungen des Acheloos (jetzt Aoa>-
Qog) und des Lykormas-Euenos (jetzt <Pidagi}g) zu
sucben. Der ganze Kustenstrich vom Hiigel Pa-
naja am Achelooskuie bis zu Warassowon am linken

Ufer des Euenos zeigt jetzt nur eine Stelle, an
der wir das Airaikiag uxgov nach den Angaben
des Ptolemaios annehmen kflnnen, einen Hiigel

am Kohtog ITgoxoxdvioxov, auf einem landfest ge-

wordenen Eiland, mit dem jetzigen xdfios Xxgocpa.
Wahrscheinlich meint Ptolemaios mit der /. die

schon zu Ende des 2. Jhdts. v. Chr. mit dem
Festland verbundene InseVAgra/Lura. Vgl. K. Bur-
si an Geegr. v. Griechenl. I 127.

8) Vorgebirge xgog ztjr Koqwvitwv xd/av,

Steph. Byz. s. 'Attixi).

9) Ostriches Vorgebirge Euboias, Scheide

zwischen Mitt el- und Siideuboia, Auslaufer der
Dirphvskette, ein 763 m. hoher Bergkegel . jetzt

xdjfos'O/rdiovids. Ptolem. Ill 14, 22. K. Bursian
Geogr. v. Griechenl. II 398.

10) Vorgebirg in der Korinthia (X. .too; r/7

Koolvdri) Steph. Byz.), ostlichster Vorsprung des

Oneiongehirgszuges. Daneben der Hiigel Soly-

geios, 12 Stadien von der Kiiste, 60 Stadien sud-

lich von Korinthos, 20 vom Isthmos. an dem spater

ein Dorf Solygeia gegriindet wurde. Hier landete

in sehr friiher Zeit Aletes , der Anfiihrer eines

Haufens dorischer Abenteurer, die dann d,ie Korin-

thier zwangen, sie in die Stadt aufzunehmen. Hier
auch landete zwischen Ch. und Eheiton (jetzt

noch im Hinterland das Dorf'lWoV [falsch 'Ptjrdv]

)

die Flotte der Athener , Milesier , Andrier und
Karystier, ihrer Bundesgenossen 425, um Korinthos

anzugreifen, Thuc. IV 42. K. Bursian Geogr.
v. Griechenl. II 12.

11) Vorgebirg der Argolis, auf dem Methana
lag, zwischen Epidauros und Troizen, bios Ch. von

Mela II 49 genannt, aber auch MeVrfrrj (Meiicovtj

C. Mttller, vgl. Thuc. IV 45 [und Diod. XII 65],

wie schon Strab. VIII 347 ev xiow avuyQacpoig fand)

XsQo6vnoog
Ptol. Ill 14, 33. Die Halbinsel ist mit

dem Festland durch einen Isthmos von 200

—

300 m. verbunden, hat einen Umfang* von 30 km.

Man kann sie als ein trachytisches Prisma von

741 m. (XeXa>va) Erhebung betrachten, umgeben

von Zungen secundaren Kalkes, an die sich nach

Osten Flachen von Tertiargebilde anschliessen, die

mit trachytischen Agglomeraten bedeckt sind. 10

Dieselbe geognostische Zusammensetzung bietet

Aigina. Das Innere der Halbinsel ist nur trachy-

tisch. Dies Gestein stent im Kiistengebiet im

Norden und Westen an. ExpfSdit. scientif. de Mor^e

Section des Sciences Physic. II 1, Par. 1834, 866ff.

Uber die Lavastrome, die Eruptionen und die

Eruptivtrachyte v. Seebach Zeitschr. d. deutsch.

geolog. Gesellsch. XXI (1869) 295. A. Philipp-

son Peloponnes 54ff. Auf der Halbinsel finden

sich vereinzelte Bestande von Pinus maritima20

halepensis. Uber die warmen Schwefelquellen

O. Landerer IIeQiysa<pij r&v h Me&dvoig $si-

ov%a>v laftaTtxmv vddxcor, A&- 1884. Vgl. EeiSS

und Stubel Ausflug nach Agina und Methana,

Heidelberg 1867. S. noch Methana.
12) Nach Strab. XIV 656. Paus. V 24, 7

eine Stadt auf der knidischen Chersones, der west-

lichen Halfte der karischen Ch. Es ist das der

Stadtteil von Knidos (s. d.) , der auf dem Insel-

chen lag. Vgl. A. B eck h Staatsh. d. Ath. 3 III 30

419. 495. Dass die beiden Teile anfanglich von

einander unabhiingig waren, beweist dor Umstand,

dass jeder von ibnen <p6gos an die dclisch-attische

Bundeskasse zahlte, Kcihler Del.-Att, Bund 195,

Head Hist. Num. 523.

13) 'H XeQodvtjoos Kaqlas (Cornelius Ale-

xander Polyhistor, der von dieser Halbinsel stanrmte,

in den Schol. Apoll. Ehod. I 925 = FHG HI
234, 64) zerfallt in zwei durch cine 2 km. schmale

Landzunge getrennte Teile, die [Ostlicbe) Xegpo- 40

rrjoog and Kvidov (= TQiojiia), Aelian. v. h. II

33. Pausan. V 24, 7, und die Xegaov^aog rfjg

Bvpaoohjs, Hcrodot, I 174. Ein gemeinschaft-

licher Name scheint im Altertum ausser dem

obigen nicht im Gebrauch gewesen zu sein. In

der Jetztzeit hat man sie wohl als dorische oder

a potiori als knidische Ch. bezeichnet. Spratt

Remarks on the Dorian Peninsula and Gulf with

Notes on a temple of Latona there, Archaeo-

logia XLIX (London 1886) 345—65 mit Karte 50

1 : 225 000. Die knidische Halbinsel ist ein

von malerischen Thalern und wenigen Ebenen

durchsetztesKalksteingebilde. Uber die alte Strasse

von der 6stlichen Nekropolis von Knidos in der

Bichtung auf Jasikjioi und die Beste und Fern-

sichten Newton Travels and Discoveries in the

Levant II 259ff. ; die bybassische Halbinsel ist

ein von Westen nach Osten streiehender Berg-

riicken von yulcanischem Serpentin, der auch iiber

den sehmalsten Isthmos bei Penzik — fiinf Sta- 60

dien — sich erstreckt und die Durchstechung im

Altertum so sehr erschwerte (Herodot. I 174),

dass die Arbeiter glauhten, sie wiirden durch

iibernatiirliche Macht abgehalten.

14) 'H Xmcovi-joog rQayela, die siidlich von

der knidisch-bybassischen Halbinsel sich ausbrei-

tende, sehr gegliederte und felsige Halbinsel, an

deT Spratt seit dem Altertum eine Senkung der

Kiiste um einige Fuss constatiert hat, die der

sogenannte Skylax (99) einfach als Teil des rho-

dischenFestlandgcbiets {Todicov %wQa) bezeichnet,

wird nicht allein unter byzantinischer Herrschaft

und auf altvenetianischen Kiistenkarten (Toma-

schek Hist. Topographie von Kl.-As. im Mittel-

alt. 41), sondern bis vor kurzem noch in der tiir-

kischen Verwaltungspraxis kurzweg Trachla oder

Trachea genannt; offenbar ein aus dem Altertum

conservierter Name und vollstandiger als Trachea

Chersonesus zu verstehen, so dass ihm das in

den Tributlisten einfach als Ch. genannte Glied

des athenisch-delischen Seebundes entsprechen

wuTde. Nur in Inschriften ist der sonst unbe-

kannte Name eineT Ortschaft auf dieser Halb-

insel, Casarea, gefunden 1888 von Bent Journ.

Hell. Stud. IV 83. X 47. Kiepert Formae orb.

ant. IX Text S. 6 oben. Stalaktiten in der Phau-

siasgrotte erwahnt Plin. n, h. XXXI 30.

[Biirchner.]

15) Ch., eine vorspringendeLandspitze zwischen

Ehamnus und Trikorythos in Attika (die heutige

,Punta'?), Ptol. Ill 15, 8. [Milchhoefer.]

1G) Vorgebirge in Lykien, Steph. Byz.

[Euge.]

17) Halbinsel an der persischen Kiiste mit dem
,ionischen' Hafen Ionaka (apers. Yaunaka), ostlich

vom Fluss Ehogomanis und von Taoke, Ptol. VI

4, 5. Marc, peripl. 1, 24; d. i. die von Nearchos bei

Arr. Ind. 39, 2 beschriebene gartenreiche Halb-

insel Mesambrie. Die Stellung von Ionaka nahm

zur Sasanidenzeit Rev-sahr ein, jetzt hat hier Abu-

sehr, Busir Bedeutung. [Tomaschek.]

18) Xqvofj xepadvrjoog s. d.

19) Chersonesus Taurica, f\ Tavgixi] z«ee°'-

vrjoos, ist die ins Schwarze Meer sich hineiner-

streckende Halbinsel, welche heute Krim heisst.

Nur durch einen sehmalen Isthmus mit dem Fest-

lande zusammenhangend, bildet sie in ihrem ganzen

nordlichen Teile eine Fortsetzung der siidrussischen

Steppe, wahrend im Siiden von West nach Ost

ein Gebirge sich hinzieht, das steil zum Meer

abfallt. Der Rumpf dieser Halbinsel bildet gleich-

sam ein Kechteck, an das sich im Westen und

Osten wieder Halbinseln ansetzen, dort einekleinere,

hier eine grossere, die, weit sich ins Meer vor-

schiebend, nur durch die enge Wasserstrasse des

kimmerischen Bosporos vom asiatischen Festlande

getrennt ist. Im Altertum ist der gewOhnliche

Name der ganzen Halbinsel f] Tavgtxtj yeggovrjoog.

so genannt nach dem Volke der Tauroi, die im

Gebirge des Siidens wohnten. Selten heisst sie

fj Zxv&ixi] yeggdvtjaog (so z. B. Strab. VII 308),

nattirlich nach den Skythen so genannt, die den

ganzen Suden Eusslands innehatten und, wie wir

sehen werden, auch die taurische Chersones als ihr

Gebiet in Anspruch nahmen. Aus der oben bespro-

chenen eigentiimlichen Configuration des Landes

erklart es sich. wenn Strabon VII 308. 310 von

einer ucydb] Xeouorijoo; im Gegensatz zur fiixga

Xrooovqoo; spricht ; unter der letzteren versteht

er die westliche , ins Schwarze Meer auslaufende

kleinere Halbinsel, unter fieyd/.t) hingegen die ganze

Krim. Allgemeine Geltung haben aber naturlich

dicse Ausdriicke /xtydlt) und puxgd nicht gefunden ;

bei den vielen schlechthin Xeogdvrjoog genannten

Halbinseln bedurfte es eines significanten Zusatzes,

um die eine von der anderen zu unterscheiden ;
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und das waren weder fir.yait) noch fimgd, wohl aber
TavQixr). Auch Herodots Ausdruck fur die ost-
liche, vom kiimnerischen Bosporos begrenzte Halb-
insel — xsQoovtjaog ij zQ^n IV" 99 — hat keine
allgemeine Geltung gefunden ; dass aber der Vater
der Geschichte diesen Ostlichen Teil der Krim,
das spiitere Herrschaftsgebiet der bosporanischen
Fursten, nicht etwa die westliche Halbinsel, wo-
rauf spater die Stadt Chersones sich erhob und
welche wegen ihres Bodens weit eher auf den
Beinamen »; to^ct? ein Anrecht zu haben seheint,
gemeint hat, geht unzweifelhaft aus seinen Worten
hervor: .^../js/^ xegoovijaov zfjg Zf}t]xsr/g xalEO-
fihtjg • avzy 5e eg d-alaoaav ztjv xqos aurjhcbrrjv
avs/ior xazfjxsr, dasselbe Meer nennt er im fol-
genden Capitel zr/v fjottjv, und damit gar kein
Zweifel sei, was er meint, bestimmt er die in
Eede stehende Halbinsel, also seine x^oovrjaoe
ff iQijxhj, nochmals als im Westen des kimme-
rischen Bosporos und des maiotischen Sees ge-
legen. Aber das Bild, welches Herodot sich von
der Krim gemacht hatte, entspricht durchaus nicht
der Wirklichkeit

, worauf oft genug sehon hin-
gewieaen ist. Wie Strabon die (uxq& in einen
Gegensatz bringt Tmj.ie.y6.lr, xeQaovtjoog, so scheidet
Herodot die zq-tj/Jv %fQoovrioog deutlich von der
Tavgmy; allerdings bildet erstere bei ihm nicht
so sehr einen Teil der letzteren, als vielraehr ein
neben der letzteren liegendes selbstandiges Glied,
so zu sagen eine Halbinsel fur sich, und wahrend
seine Taurike an der Siidgrenze Skythiens in den
Pontos Euxeinos auslauft, liegt seine tQ^yJl an
der Ostgrenze des skythischen Landes.

So mag auch der Ausdruck zorj/Jt} ,die rauhe 1

,

der gar nicht auf diesen fruchtbaren und ergie-
bigen Landstrich passt, auf den ihn Herodot an-
wendet, seinen Ursprung der allgemeinen An-
schauung von don taurischen Bergen, womit die
taurische Halbinsel erfullt war, verdanken — dass
diese letztere aber ausser den Tavgixa ogea noch
Steppengebiet und fruchtbares Ackerland umfasst,
ist Herodot nicht klar geworden, der aus einem zu-
sammenhangenden Ganzen zwei mehr oder weniger
selbstandige Teile machte.

Trotzdem er also von der taurischen Halb-
insel keine geographisch richtige Anschauung
hatte, sind seine ethnographischen Angaben iiber
dieselbe fur uns nicht bios ausserst wertvoll, son-
dern auch offenbar richtig, weil sie rait denen
anderer Schriftsteller iibereinstimmen und auch
an sich uns ein festgeschlossenes Bild gewahren.
Das von ihm -i) Tavoixf) genannte Land ist ge-
birgig und vom Volke der Tauroi bewohnt ; fiber
den Tauroi und im Landstrich za -too? #aMoor]g
zijg yoirjg, der wieder mit den folgenden Worten
rod zs Booxogov rod Kuiueolov za .too,,- eoxsotjg xai
zfjg Xifivtjg zijg Mmi'/ziSog bestimmtwird und eben
jene vorhin erwiihnte zegadvqooe zrny/iv) ist, wohnen
die Skythen. Tauroi und Skythen sind ganz ver-
schiedene Velker, das hebt Herodot ausdriicklich
hervor und versucht es an Beispielen klar zu
machen. Also im Gebirge, d. h. im sudwestlichen
Teile der Halbinsel, wohnten die Tauroi; fiber
ihnen, d. h. im Steppengebiet nOrdlich vom Ge-
birge und in dem von Herodot rotj/Jn genann-
ten Teile, also ostlich vom Gebirge bis zum
kimmerischen Bosporos. hatten die Skythen ihre
Zielte und Weiden. Es begreift sich, dass diese
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Nomaden, die ganz Sudrussland innehatten, auch
die vslhg offenen und leicht zuganglichen Teile
der Knm sich aneigneten, wahrend im Gebirge
erne andere und offenbar vor den Skythen zuriick-
gewichene Bevolkerung Zuflucbt und Schutz fand.
Mit dieser S telle (IV 99. 100) stimmt eine andere
vollig uberein (IV 28), wonach oi ivzog zfjg zd-
wgov 2xv$m xazoixr/ffhot auf dem fest zuge-
frorenen kimmerischen Bosporos mit ihren Wagen

10 auf das jenseitige Ufer zu den Sindern ziehen.
Man

_
hat diese zdygog, welche skythische Sclaven,

die in der Abwesenheit ihrer Herren in Klein-'
asien mit deren Frauen verbotenenUmgang pflegten
bei der Eiiekkehr derselben zur Verteidigung auf-
geworfen haben sollen, meist an verkehrter Stelle
wie mir seheint, gesucht; unter diesem ,Graben'
kann nur der Isthmus von Perekop verstanden
werden, der auch spater von den Geographen
za<pgog genannt wird (Strab. VH 308. Mela II

20 4). Bei der durchaus verkehrten Ansicht Herodots
von der geographischen Lage der taurischen Halb-
insel darf man nicht von IV 3 zdtpgov ogv^evoi
xjxzaxtivovoav ex rtiv Tavgixoiv ogecov eg zrjv Mai-
ijziv Mpvijv zfj TizQ eazl /neyiaz?j ausgehend diesen
Graben vom Ostende der taurischen Berge, also
etwa von der spateren Stadt Theodosia direct an
die Maiotis sich gezogen denken, denn hier wiirde
der Zusatz zfj jzeq iazl fteyioxrj fiir die Maiotis
nicht passen, der nur passt auf die Stelle, wo

30 die Maiotis am nachsten dem Pontos Euxeinos
kommt und mit ihm den Isthmus von Perekop
bildet. Wenn Herodot aber seine zdcpQog nach
den taurischen Bergen bestimmt, so zeigt sich
hier dasselbe Missverstandnis

, worauf wir oben
trafen

: er nimmt gleichsam zwei Halbinseln an,
erne von den TavQtxa ogsa ganz erfiillte auf der
Siidseite Skythiens, eine andere, die zorjzb], neben
der ersteren auf der Ostseite dieses Landes. Die
Geschichte von den skythischen Sclaven — Ste-

40 phanos von Byzanz s. zti<pSai erzahlt nach Kalli-
stratos dieselbe etwas anders — setzt doch keinen
wirklich ausgehobenen Graben voraus, ist doch
vielmehr zur Erklarung einer naturlichen Ein-
senkung, eines naturlichen Grabens, gemacht;
und dies alles passt auf den Isthmus, die Ver-
bmdungsbriicke zwischen der Krim und Sudruss-
land, die oft grosser, oft kleiner ist, je nachdem
sie mehr oder weniger unter Wasser stent. Diese
Einsenkung bei Perekop hat denn aueh wieder-

50 holt bei den Alten den Glauben erweckt, als ware
hier ein kunstlicher Canal einst gezogen gewesen.
s. Plin. n. h. IV 84, der hier von einem manu
factus alveus spridit, und Konstantinos Porphvro-
gennetos de admin, imp. c. 43. Mit der h'ero-
doteischen Ansicht, dass ausser im Gebirge auf
der ubrigen Halbinsel Skythen wohnen, stimmen
andere Zeugnisse uberein. Nach Steph. Bvz s.

JIa%TtKd.iatov bekommen die Griechen diesen Ort
einem skythischen Konig, nach Harpokrationvon

(50 s. Oevdoaia ist dies ein Ort, der iyyi<g z&v
SxvV&v liegt, und nachdem anonvmen Periplus
Ponti Euxini p. 173 Hoffm. wohnen Skythen im
siidostlichen Teile der Krim <Lt6 'A&yvatwvog fie-
XQi Kvttbv, und auch aus dem sehr fragmentierten
Verse des Sophokles ovS'Sv zo Boajidgetov h> 2xv-
daig vdojo (frg. 641 Nauck) tritt die enge Ver-
bindung des Bosporos (naturlich des kimmerischen)
mit den Skythen hervor. Diesen Zeugnissen reiht
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.sich dann Strab. XI 494. VII 310 und Skylax 69
xa&tjxovoi y&Q (Ixvftai) sx zfjg egoj &alaocr)g vjzko
rfjg TavQixfjg sie ztjv Maicoziv lifivTjv an.

Fiir die Zeit des grossen Mithradates bezeugt
die in Chersonesos Herakleotike zu Ehren seines Ge-
nerals Diophantos gesetzte Inschrift (Latyschew
Inscriptiones or. sept. Ponti Eux. I 185) das Fort-
leben skythischer Stamme auf der Krim, wie denn
auch noch um die Mitte des 1. Jhdts. n. Chr.

£L"r^,s^L^^^^

Vernichtung seines Eeiches blieben die Skythen
und Tauren auf der einen, die Griechen auf der
anderen Seite die Elemente, woraus die Bevolke-
rung der Krim bestand. Und wie fruher die Leu-
koniden, so hatten jetzt unter rOmischer Ober-
hoheit auf der Ostseite in Bosporos die Achai-
meniden, auf der Westseite die Chersonesiten die
Wacht fiber die Barbaren. Erst im 3. Jhdt. n. Chr.
treten auf der Krim Veranderungen ein, die imam ia I vi /tn 4?«^** ««., *^1_j* « -« >

Aelianus die Stadt Chersonesos von der Belage-
rung durch einen skythischen Konig befreit (CIL
XIV 3608). Von den bosporanischen KOnigen
fochten Kotys II. im J. 123 und Sauromates H.
im J. 193 n. Chr. gegen die Skythen und be-
siegten dieselben (Latyschew Inscript. or. sept.
Ponti Eux. II 27 [hiernach 26 zu verbessern]. 423).
Dies ist. nicht immer geniigend festgehalten worden,
dass skythische Stamme auf der ganzen Krim

ganzen aber doch bekannt sind. Es sind das die
Veranderungen, die mit dem Einbruch germa-
nischer Stamme in Sudrussland und mit dem
langeren Verweilen derselben dortselbst beginnend
eine allgemeine Verschiebung der VoTker zur Folge
hatten und allgemein unter dem Namen der Vsl-
kerwanderung zusammengefasst zu werden pflegen.
Dass die Krim hiervon nicht unberiihrt bleiben
konnte, versteht sich wohl von selbst; um aber

(ausser un Gebirge) wohnten (vgl. z. B. Neu-20im einzelnen ihre Geschichte in dieser Zeit fest-mann He I enen im Rk-vtlicnla,i^o oni „„„„ ™ „i„n„_ _._ i.„ . , „ .. . ." icOLmann Hellenen im Skythenlande 201, ganz zu
schweigen von den irrigen Aufstellungen Thorn.
H. Dyers in Smiths Dictionary of anc. geo-
graphy II 1110, der uberhaupt keine Skythen
auf der ganzen taurischen Halbinsel kennt).

Neben diesen beiden Volkern, dem skythischen
und taurischen, trat schon fruhzeitig als drittes
das griechische auf der Krim auf. Rfihrig und
unternchmend, wie sie waren, kamen die Griechen
l>„i ;i,vo„ a™i-„i. *.

•—--'. —-"- »™ ^.^w. ^6^ura uns aei jiame uoinen, seitener nocti
bei ihren Seelahrten auch ins Schwarze Meer, 30 der Einzelname eines der mit den Gothen nach

stellen zu konnen, sind unsere Quellen nicht aus-
reichend. Auch ist zu beachten, dass die Schrift-
steller nach der alten Gewohnheit, die Volker
Sudrusslands Skythen zu nennen, nun auch im
3. nachchristlichen Jahrhundert alle die germa-
nischen Volker, die jetzt dort hausten, wo fruher
die Skythen ihre Wohnstatten und Weideplatze
gehabt hatten, meist Skythen nannten; selten
begegnet uns der Name Gothen, seitener noch

an dessen Sudkiiste wir schon im 8. vorchrist-
lichen Jahrhundert griechische Siedlungen flnden.
Spater wurde auch dessen Nordkuste von ihnen
besiedelt und auf der Krim Pantikapaion, das,
wie wir aus Stephanos von Byzanz wissen, in den
Handen der Skythen war, erobert und aus einer
skythischen Ansiedlung zn einer griechischen Stadt
gemacht. Wie Pantikapaion, oder, wie die grie-
chische Stadt mit griechischem Namen genannt

dem Siiden gezogenen anderen germanischen
VoTker. Von der Donau ostwarts in den weiten
Steppen bis zum Don waren die Gothen im 3. Jhdt.
das machtigste Volk ; von der Donau aus erfolgten
ihre Einfalle in die Provinzen des rOmischen Eei-
ches, vor allem in Moesien und Thrakien, sogar
in Illyrien. Diesen anfangs fiber die Donau und
dann weiter zu Land erfolgenden Einfallen und
Eaubziigen gesellten sich bald solche auf dem,„„..;)„ t> T .

"«"*^" s ^uo,uuu iinuuiug™ gesenien sicn Daia soicne aut dem
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und a«sser den Donauprovinzen

wie aus dieser Stadt allmahlich ein Furstentum
herauswuchs, das einen grossen Teil der Halb-
insel umfasste und seine skythischen Bewohner
aus Nomaden zu Ackerbauern erzog, die unab-
hangig gebliebenen Skythen der Steppengegend
aber im Zaume zu halten verstand, wie andere
griechische Stadte, wie Theodosia Nymphaion an-
gelegt wurden und wie schliesslich dieser bospo-
ranische Staat verfiel und vor dem Ansturm der
^ n,^ r i en IT — ,

i"-"cu"il" UC1 awjiiuiig ues Dosporos aen rsarDaren Halt oaei
nomadischen Skythen zusammenbrach und bei 50 aber, was wohl wahrscheinlicher ist, die Entschei
Mithradates von Pontos Schutz suchen musste,
ist im Artikel Bosporos (oben S. 757ff.) erzahlt
worden, worauf ich hier verweise. Auf der
Westkuste der Krim wurde von Herableia die
Stadt Chersonesos angelegt. die vielfach mit
Bosporos rivalisierend nach Zeiten einer nicht
unbedeutenden Bliite auch bei Mithradates Schutz
fand und gerade wie Bosporos den ihr gewa.hr-
ten Schutz mit dem ^'erlust ihrer Unahhangig-

werden jetzt auch der Pontos, Bithynien, Asien,
ja sogar Kappadokien und Kilikien von den Bar-
baren heimgesucht. Nach Zosimos ausdrucklichem
Zeugnis (I 31) hatten die bosporanischen KOnige
wiederholt diese germanischen Velker von ihrem
Arorhaben, nach Asien iiberzusetzen, abgehalten;
das geschah sicher nicht durch giitliche Vor-
stellungen, sondern entweder gebot die Macht-
stellung des Bosporos den Barbaren Halt oder

dung des Schwertes fiel zu ihren Ungunsten und
bestimmte sie, von ihrem Plane vorlaufig wenig-
stens abzulassen. Erst als im Bosporos Wirren
ausgebrochen und der rechtmassige Konig — we-
nigstens vorubergehend — vom Throne verdrangt
war, verstanden die Bosporaner sich dazu. den
Boranern, Gothen, Karpen und Urugunden Schiffe
zur tfberfahrt nach Asien zu geben. Die Wohn-
sitze dieser Volkerschaften waren nach Zosimos

keit bezahlte, s. den folgenden Artikel. Die 60 Bemerkung - yhn 6i zavva crmi zov'Iazpov oi-
JjeZlfihnnO-pn HOT *-il-inn\, art 711 Ann Tt n -~U~-~nn -^«- - ... 1 1 1 -n .S ,Beziehungen der Griechen zu den Barbaren, vor
allem zu den Skythen, das Vorwartsdrangen
der einen und das Zuruckgedrangtwerden der
anderen, wobei ein erspriesslicher gegenseitiger
Austausch von Handelswaren aller Hand einher-
geht, fallen die Geschichte der Krim bis in
die rOmische Kaiserzeit hinein aus. Denn auch
nach dem Fall des grossen Mithradates und der

xovvza — mehr nach der Donau zu, nicht auf
der Krim selbst; die Beruhrung derselben mit
dem Bosporos und also auch mit der taurischen
Halbinsel im allgemeinen war nur eine vortiber-

gehende. Dies geschah in den Jahren 253—255
n. Chr. Etwa ein Jahrzehnt spater tritt in der
Uberlieferung ein Volk hervor, welches, mit den
Gothen von Norden gekommen, in Sudrussland
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am weitesten Ostlich siedelte und die europaische

Kiiste der Maiotis besetzt hatte. Das waren die

Heruler ; von der Maiotis brachen sie auf zu ihren

Raub- und Pliinderzugen, so bald nach 265 n. Chr.

(Syncell. p. 717 Dind. Zonar. XII 23; vgl. Hist.

Aug. Gallieni duo 13), so etwas spater unter Clau-

dius (Syncell. p. 720. Zosim. I 42); die unter
Tacitus (Zonar. XII 28) von der Maiotis auf-

brechenden Skythen sind wohl dieselben Heruler,

s. Loewe Die Germanen am Schwarzen MeerlOsind.

standigkeit zu wahren batten, versteht sich wohl
von selbst, und dass es dabei nicht ohne Kampfe
und Kriege abging, diirfen wir wohl voraussetzen.

Aber aus dem Fortbestehen des bosporanischen
Keiehes mindestens bis in die Mitte des 4. Jhdts.,

wahrscheinlich aber, worauf ich oben S. 786 hin-

gewiesen habe, bis in noch spatere Zeiten, er-

sehen -wir doch, dass die Heruler nicht in den
Besitz der ganzen taurischen Halbinsel gelangt

18. Ein Jahrhundert spater (um 370 n. Chr.)

werden die Heruler an der Maiotis vom Gothen-
kOnig Herman arich unterworfen (lord. Get. 23).

Dire Wobnsitze genau zu bestimmen ist unmog-
lich, schon weil dieselben, wie es in der Natur
dieser Volker lag, haufigen Schwankungen und
Veranderungen unterworfen waren. Aber wenn
der Etymologie der Heruler (Ai'govXoi zwar bei
Synkellos, aber "Elovgoi bei Dexippos, s. Gelzer

Nun ersehen wir aus Procop. de aedif. Ill 7,

dass in Iustinians Zeit ein Strich an der Siid-

kiiste der Krim mit Namen Dory von Gothen
bewohnt war, welcbe dem Theoderich auf seinem
Zuge nach Italien nicht gefolgt, sondern dort ge-
blieben sein sollten, dass sie die Oberhoheit Ost-

roms anerkannten und dass sie zwar kriegerisch,

aber doch auch vortreffliohe Ackerbauer waren. In
den kirchlichen Listen begegnet dann ein Bistum

Jahrb. f. protest. Theol. 1884, 319) von dem grie- 20 Gothia, und bis ins 17. und 18. Jhdt. hinein ist

chischen Sit] — Silmpfe — , die an sich natiirlich
>•

- ™ <,
. -. „ .

so falsch wie moglich ist, ein thatsachlicher Bezug
zu Grande liegen muss, um iiberhaupt aufgestellt

werden zu konnen, so ist es wohl der, dass die

Heruler, wenn nicht ausschliesslich, so doch zu
einem grossen Teile, dasjenige Ufer der Maiotis
bewohnten, welches die Kiiste der Krim bildet.

Abgesehen von den vielen salzhaltigen Seen, die

uber den Isthmus weit nach Siiden verbreitet

die Existenz von Germanen in der Krim nachzu-
weisen, s. Tomaschek Die Gothen in Taurien,
Wien 1881. Braun Die Krimgothen, St. Peters-

burg 1890 und neuerdings R. Loewe Die Keste
der Germanen am Schwarzen MeeTe, Halle 1896.
Nun liegt es allerdings nahe, bei diesen Krim-
gothen an die Heruler zu deuken, die nachweis-
lich im 3. und 4. Jhdt. auf der Krim gesiedelt

haben; wenn wir auch aus dem Fortbestehen des
sind, wird gerade an der Ostkiiste der Krim von 30 bosporanischen Reiehes in dieser Zeit oben ge-
der Maiotis durch eine lange schmale Landzunge
ein stagnierendes, surepfartiges, wenig tiefes und
der Seefahrt gefahrliches Wasser abgetrennt, wel-

ches im Altertum oouzga /.Ifivtj ,faule See', heute
Siwasch heisst. Wenn die Heruler hier, also nach
Siiden tief in die Krim hinein sassen, versteht

man, scheint mir, die Ableitung ihres Namens

von ?it) besser und leichter, wie sie sich im Ety-
molog. magn. p. 333 Gaisf. nach Dexippos und bei

schlossen haben, dass sie nie in den Besitz der
ostlichen Halbinsel am kimmerischen Bosporos
gelangt sind, so steht doch nichts der Annahme
im "VVege, dass wenigstens ein Teil von ihnen
von der nfirdlichen Steppe aus in den Besitz der
fruchtbaren nordlichen Abhange des Gebirges sich

gpsetzt hat und von da aus auch an die Siidkiiste

gelangt ist, wo also in Iustinians Zeit , Gothen'
sassen, und dass sie hier im Besitz der schiinen

Iordanes 23 findet, Dass Zosim. II 21 unter Con- 40 fruchtbaren Abhange und Thaler des Gabirgi
stantin dem Grossen Sauromaten an der Maiotis
wohnen lasst, ist nichts anderes, als wenn die

Heruler und mit ihnen die anderen germanischen
Volker von den Griechen Skythen genannt werden

;

hier sind Sauromaten sicher mit ihrem alten Namen
eine Bezeichnung des neuen Volkes, das jetzt die

Wohnsitze der Sauromaten inne hat, welche zum
Teil vernichtet, zum Teil unterworfen in die He-
ruler aufgegangen sind. Und dasselbe gilt von

sitzen blieben, als die Hauptmasse der Heruler
unter den Hunnen und mit denselben nach Westen
zog. Dass aber, wie Loewe a. a. O. annimmt,
die im Sudwesten der Krim nachweislich ange-
sessenen Germanen ausschliesslich Heruler ge-

wesen seien, ist nicht wahrscheinlicb. Hier hat
eine Vslkermischung und eine Assimilierung der
verschiedenartigsten Volker stattgefunden, auf die,

wenn auch nicht naher eingegangen, so doch hin-
den Skythen, die, wie wir gesehen haben, noeh 50 gewiesen werden soil. Denn als die Germanen
im Ausgang des 2. Jhdts. n. Chr. auf der Krim
sassen, waliTend die Sauromaten weiter nordost-

lich gegen den Don hin wohnten. An der That-
sache, dass die friiheren Bewohner der Krim, die

Skythen, wie ihre nordostlichen Nacbbarn, die

Sauromaten, mit dem dritten nachchristlichen Jahr-
hundert aus der Geschichte verschwinden und dass
an ihre Stelle die germanischen Heruler in diesen

Gegenden treten, ist nicht zu zweifeln, wenn es

Siidrussland verlicsscn. waren Hunnen in diesen

Gegenden das gebietende Yolk, welche auch die

Krim besetzten. Es ist zu beachten, dass Prokop
ausdriicklich zwischen Cherson und Bosporos (dem
alten Pantikapaion ) hunnische Volker wohnen lasst

(bell. Goth. IV 5; bell. Pers. I 12) und dass lord,

c. 5 in der Nahe von Cherson Altxiagiri (so

Mommsen) und offenbar auch nicht allzuweit
davon Hunuguren nennt. Altziagiren und Hu-

auch fiir uns ein Ratsel ist und bleiben wird, 60 nuguren (oder Onoguren) sind doch sicher keine
wie dieser Process im einzelnen sich gestaltet germanischen Volker. Was aber am meisten hier
hat. Wichtiger noch ware zu wissen, wie die

Ftirsten des Bosporos und die Freistatt Cherso-
nesos zu den neuen AnkOmmlingen standen ; dass
die beiden Staaten sich wie friiher gegen die Ein-
und fjberfalle der Skythen, so jetzt gegen die-

jenigen der Heruler oft genug zu verteidigen und
gegen die neuen Herren der Steppe ihre Selb-

in Betracht kommt, ist eine neuerdings von de
Boor verOffentliehte kirchliche Liste, welche
Loewe iibersehen hat. In dieser Listens. Ztschr.

fur Kirchengesch. XII 1891, 531) wird die Dioe-

cese Gothia mit ihren Suffraganen aufgezahlt.

Metropole ist Doros ; vgl. oben Dory bei Procop.

de aedif. Ill 7. Unter den Suffraganen werden
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genannt o Xox^r/gcov 6 'Aarrjl 6 XovaXtjg 6 'Ovo-

yovgow 6 Peiiy 6 Ovvvcov 6 Tvfj,axagxa. Nach
einem diesem Verzeichnis angehangten Scholion

ist 6 Xot£!qcov ovrsyyvg <frovXa>v, dieser Ort liegt

also an der Siidkiiste bei Phullai (heute Phul).

So wenig wir, mit Ausnahme von Tymatarcha
und nach dem Scholion von den Chotziren , die

Lage der iibrigen Bischofssitze kennen, so gewiss
ist es doch, dass in der nach den Gothen be-

nannten und, wie man bisher annahm, von Gothen,
oder sagen wir lieber von Germanen, bewohnten
Dioecese auch fremde und vor allem hunnische
Volker (s. 6 Ovvvmv 6 'Ovoyovgwv und wohl auch
6 Xot&qwv) ihre BischOfe batten und dass alle

diese Bischofssitze nicht allzu weit von einander
entfernt gelegen haben miissen. Sind die Chot-
ziren wirklich ein hunnisches Volk, so gab es

also noch siidlich von den Gothen von Doros oder
Dory an der Kuste Hunnen. Man Mjjrd annehmen
miissen, dass im 5. und 6. Jhdt. auf der Krim
eine Volkermischung stattfand, die wir im ein-

zelnen nicht nachweisen konnen, von der uns aber
in der de Boorschen Liste ein wertvolles Zeug-
nis erhalten ist. Wie diese Hunnen bekehrt sind,

wissen wir nicht, aber sicher bildete das Chri-

stentum und der gemeinsame Christenglaube zwi-

schen ihnen und den in Dory zuruckgebliebenen
Germanen das Band, welches sie friedlich neben
einander wohnen und friedlich an einer gemein-
samen kirchlichen Organisation teilnehmen Hess.

Warum diese kirchliche Eparchie Gothien genannt
wurde, ist uns nicht klar; aber so wenig Ger-
manen ausschliesslich in derselben vertreten waren,
ebenso wenig diirfen wir nach dem Stande unserer
Kenntnisse diese Germanen ausschliesslich fiir

Heruler ansprechen ; es sind eben im Verlauf
der Volkerwanderung verschiedene Volker im Be-

sitze der Krim gewesen, und verschiedene Reste
derselben sind dort sitzen geblieben, wahrend die

Hauptmasse ihrer Briider vorwarts zog.

Und wie im Altertum, so bietet noch heute
die Krim das Bild eines bunten Volkergemisches
und dem Ethnologen reichen Stoff zu Studien.

20) Stadt auf der taurischen Halbinsel, daher
Xsgaovaoog a Ttoii rii Tavgixa auf einer Inschrift

bei Latyschew S.-Ber. Aka'd. Berl. 1895, 505,
gewOhnlich Xeggovrjoog oder Xegoovaoog a hx rov

IIovtov, Ditteriberger Syll. 207, 367; spater

Xsoffmr.

An der westlichen Kiiste der taurischen Halb-
insel, der heutigen Krim, wird durch das Ein-

dringen cines Meerbusens, dem von der Siidkiiste

her bis auf wenige Meilen eine tief eingeschnittene

Bucht, bei den Alten Sv/ufioZow hptrjv, heute die

Bucht von Balaklava, sich niihert, eine Halbinsel

gebildet, die von Strabon umga Xeggortjoos ge-

nannt wurde. Von dem erwahnten, ostwarts in

das Land eindringenden Meerbusen aus gehen

nach Siiden drei Hafen, so dass, wahrend die

iibrige Westkiiste, ebenso wie die ganze Ostkiiste

der Krim, schlecht gegliedert und hafenann sind,

hier die Natur durch Schaffung guter und brauch-

barer Hafen eigentlich von selbst auf die Ardage
einer Colonie jeden, der um Schiffahrt und Handel
sich kummerte, hinwies. Dazu kam, dass die sog,

l-iiy.ga Xsggovrjoog wegen des schmalen Isthmus,

der sie mit der ubrigen Halbinsel verband, leieht

zu sperren und zu verteidigen war, falls der An-

griff vom Lande her erfolgte, und dass sie, mochte-
sie auch nicht durch Fruchtbarkeit wie die ihr

gegeniiberliegende, von der Maiotis und demPontos
-Euxeinos umfiossene Halbinsel von Kertsch sich

auszeichnen, doch eine grOssere Menschenmenge
geniigend zu ernahren die Meglichkeit bot. Die-

Bedingungen zur Griindung einer Colonie waren
hier also giinstig. Herakleia, selbst eine Colonie
von Megara, am Siidufer des Pontos Eureinos,

10 besiedelte die ftixga Xeggovrjoog und griindete-

dort eine Stadt, die Ch. genannt wurde. Wann
das geschah, ist nicht iiberliefert. Dem Skymnos
(v. 850 im anonymen Periplus Ponti Euxini p. 179
Hoffm.) verdanken wir die Nachricht, dass nach
Einholung eines Orakelspruchs die Herakleoten
zusammen mit den Deliern die Stadt Ch. griin-

deten; wahrend sie sonst iiberall nur als Colonie
Herakleias gilt, wird hier allein der bei der Griin-

dung mitthatigen Delier gedacht.

20 Und zwar soil die Griindung geschehen sein

auf Grand eines Orakels, das befahl ivtoe Kv-
avioyv Sfta Ar/Xioig Xsggovrjaov oixloai. Thirion
(De civitatibus quae a Graecis in Chersoneso Tau-
rica conditae fuerunt 30) halt an dieser Nach-
richt fest und setzt darnach die Griindung urns

J. 500 v. Chr., d. h. eo tempore quo Delii cete-

rarumque maris Aegaei insularum cives in Per-

sarum ditionem antea redaeti sese in libertatem

vindieavere. Mir erscheint die ganze Nachricht
30 des Skymnos hOchst verdachtig. Wie man es

von einer Colonie des dorischen Herakleia erwartet,

sind die Inschriften der Tochterstadt im dorischen

Dialekt abgefasst und aucb ihre Magistrate sind

dieselben , wie wir sie sonst bei Dorern treffen.

Waren Delier wirklich an der Colonisienmg be-

teiligt, diirften doch auch wohl ionische Ein-

fliisse nachweisbar sein ; und ist es an sich glaub-

lich, dass Dorer und Ionier zu einem solchen

Unternehmen sich verbanden'? Das Orakel weist

40 uns zweifelsohne nach Delphi. Statt der Delier

sind Delpher zu lesen. Herakleia — das ist offen-

bar der Sinn der Nachricht — hat im engsten

Anschluss an Delphi, ,unter des delphischen Gottes
Fiirsorge nnd Obhut, ihre Tochterstadt Cherso-

nasos gegriindet, wie bei Athenaios IV 173e die

Magneten am Maeander, die aus Thessalien kamen
und in Kleinasien eine neue Heimat sich schufen,

hgoi rov fleov, omoixoi AcX<pcop genannt werden,
wozu O. Kern Grflndungsgeschichte von Magnesia

50 a. M. 26ff. verglichen werden kann. Ubrigens
besitzen wir in einer Inschrift {bei Dittenberger
Syll. 207) ein wertvolles Zeugnis einer engen
Verbindung zwischen Delphi und Ch. ; die Cher-
sonesiten opfern eine Hekatombe dem Apollon
und zwolf Stuck Vieh der Athena, und die Del-

pher schicken ihnen zwei Theoren zur Ankiindi-
gung der pythisehen Spiele und verleihen ihnen
selbst die Promantie und ihren beiden Gesandten
die Proxenie.

60 Schneiderwirth (Zur Geschichte von Cher-

son in Taurien, Berlin 1897) setzt die Griin-

dung von Ch. in die erste Halfte des funften

vorchristlichen Jahrhunderts, das ist ja moglich,

aber keineswegs sicher. Auffallend ist immer,
dass Herodot, derL woran wohl nieht zu zweifeln

ist, in Olbia war, so gar nicht dieser griechischen

Ansiedlung gedenkt; seine Kenntnis der tauri-

schen Halbinsel ist allerdings sehr gering, und
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seme Vorstellung von ihrer Lage und Ausdehnung
lmg und falsch, trotzdem hatte er wohl, falls
iiberhaupt zu seiner Zeit Chersones schon eine

\ irgendwie in Betracht kommende und zu einer
gewissen Bedeutung herangewachsene Ansiedlung
gewesen ware, dieselbe erwiihnt. Denn in Olbia
konnte sie alsdann doch nicht unbekannt sein,
wie schon die verhaltnismassig grosse Nahe beider
Orte dies voraussetzen lasst. Und so wenig wir
auch von Kampfen, welche die Herakleoten bei
und nach ihrer Festsetzung auf der sog. kleinen
Chersones gegen die umwohnenden Barbaren ge-
ffihrt haben, wissen, so sicher sind solche voraus-
zusetzen; denn die Taurer, das wilde, rauberische
und bis in die nachehristlichen Jahrhunderte noch
wegen seiner Eaubsucht und barbarischen Sitten
beruchtigte Volk, das im Osten die an das spatere
yebiet von Ch. grenzenden Berge bewohnte und
fruher jedenfalls die ganze kleine Ch. innehatte,
werden meht gutwillig das Land geraumt haben,
als die Herakleoten kamen. Hier sind lange und
hartnackige Kiimpfe vorauszusetzen, und schritt-
weise musste den Taurern der Boden entrissen
werden, worauf die Stadt Ch. sich erhob. Herodot
kannte die Taurer, kannte ihre wilden Sitten und
ihre Raubsucht (IV 103); sollte er nicht auch der
Chersonesiten gedacht haben, falls sie zu seiner
Zeit schon eine nennenswerte Ansiedlung sich ee-
schaffen hatten?

Also fiber die Zeit der (Mndung von Ch.
steht nichts fest; fiber blosse Vermutungen ist
man bisher nicht hinausgekommen. Wir werden
wohl nicht irren, wenn wir annehmen, dass im
5. Jhdt., als Herodot die Nordkuste des Pontos
besuchte, Ch. eiitweder noch gar nicht existierte
oder nichts war als eine Anlegeplatz, eine Fak-
torei, falls die Herakleoten urn diese Zeit schon
an der Westkuste der Krim sich festgesetzt hatten.
Im 4. Jhdt. hOren wir mehreremale von Expe-
ditionen Hcrakleias nach der Krim und von Kriegen
zwischen dieser Stadt und den Ftirsten von Bos-
poros (s. Naheres oben S. 7641). Diese kriege-
rischen Verwicklungen der beiden Gemeinwesen
sind doch wohl nur erklarbar, wenn Herakleia um
diese Zeit schon Interessen auf der Krim zu ver-
treten hatte, welche es durch den Aufschwung,
den damals das bosporanische Reich unter seinen
treffliehen Fiirsten nahm, und durch die Ausbrei-
tung ihrer Macht gefahrdet glaubte. In der ersten
Halfte des 4. Jhdts. v. Chr. gab es wohl sicher
eme herakleotische Ansiedlung oder, wenn man
lieber will, Colonie auf der Westkuste der Krim.
Skylax (69) kennt Xegoovfjaog und nennt es ein
sft^iov

; ohne allzu grosses Gewicbt auf das
\\ort cfi^oomv zulegen, darf man doch wohl be-
haupten, dass Ch. auch um 350 v. Chr. noch
keine .-to7«, jedenfalls keine zu Macht und An-
sehen gelangte Stadt war.

Uber das allmahliche Wachsen der Stadt wie
fiber die Ausbreitung ihrer Grenzen und das Zu-
ruc-kdrangen der Barbaren sind wir sehr unvoll-
kommen unterrichtet. Strahon sagt, dass die alte
.Stadt von der neuen, der zu seiner Zeit bewohnten,
weiter westwarts gelegen und dass zwischen beiden
drei Hafen sich befunden hatten (Strab. "VTI 308)
darnach sucht man die alte Stadt auf der schmalen
ins Cap Parthenion (heute Fanary) anslaufenden
Halbinsel, da die Lage der ,neuen' Stadt durch
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ihre Rumen zwischen Quarantaine- und Schiltzen-
bucht feststeht, woffir ich auf die sorgfaltigen
Untersuchungen von P. Becker (D. herakleot.
Halbinsel) verweise. Strabon nennt die aalata
XsQQOvrjoog nareay.afifisvtj wann und von wem
dies geschah, wird nicht uberliefert. Becker
(S. 23. 58) denkt an eine Zerstorung der alten
Stadt durch die Feinde. durch die umwohnenden
Barbaren; ist das richtig, so folgt doch daraus,

10 dass die Barbaren auch im Besitz des umliegenden
Landes waren, und wie ist es da mfiglich, dass
die Chersonesiten an einer nach Strabon um 100
Stadien weiter ostwarts, d. i. weiter ins Land der
Barbaren hinein gelegenen Stelle ihre neue Stadt
anlegten ? Dass die Chersonesiten allmahlich vor-
drangen und allmahlich erst des Landes sich be-
machtigten, beweisen doch die von Becker er-
wahnten Baureste, die vom Ende der Schilfbucht
nach Sfiden feufen, also die alte Stadt gegen

20 Osten abschlossen und die gewiss richtig nicht als
Privatbauten, sondern als zu Verteidigungszwecken
dienende Werke anzusehen sind. Wenn es nun
nach Strabon vom Ende des av^oleov L/tijv bis
zum Hafen Ktenus, den Becker in der Siidbucht
wiedererkannt hat, gleichfalls Verteidigungswerke
der Chersonesiten gab, denen die heute noch vor-
handenen Eeste alter Bauten auf der crwahnten
Strecke offenbar angehOren und die ostwarts von
der ,neuen' Stadt laufen, also zu ihrem Schutze

30ernchtet sind, so beweisen auch sie ein allmah-
liclies Vordringen der Chersonesiten nach Osten.
Beide Stadte, die alte und die neue, haben im
Osten von sich Schutzwerke: dies ist nach den
Beckerschen Untersuchungen als feststehend zu
betrachten. Mir scheint es nicht richtig zu sein,
bei dem Ausdruck »} staXaia XsQQdvtjaoe xaze-
oxafifievr) an eine Zerstorung durch Feinde zu
denken

;
bei dem allmahlichen Vordringen, bei dem

durch die wachsende Bevfllkerung zu eng werden-
40 den Raum auf dem Cap Parthenion

, worauf die
alte Stadt stand, und aus vielen anderen Griinden,
nicht zuletzt auch, um die als vorziiglich ge-
schilderten Hafen von Sewastopol und der Qua-
rantainebucht auszunutzen, nahmen meines Er-
achtens die Chersonesiten selbst das dem Boden
Gleichmachen der alten Stadt vor, nachdem sie
sich eine neue erbaut hatten. Ist dies richtig,
so diirfen wir darin wohl einen Beweis fur die
oben vorgetragene Ansicht sehen, dass Ch. aus

50 urspriinglich kleinen Anfangen, aus einemursprfing-
lich far Handel- und Schiffahrtszwecke angelegten
Anlegeplatz und Emporium, wofiir wir'die°bei
Strabon so genannte ,alte' Stadt am Schwarzen
Meer halten, allmahlich zu grOsserem Umfang
und grosserer Bedeutung, zu einem mehr und
mehr von der Mutterstadt sich ablosenden und
selbstandigen Gemeinwesen sich herausgewachsen
hat, das als xdhs zu bezeichnen ist. Als Ch.
so weit gekommen war, siedelte cs nach der un-

60gleich gfinstigeren Stelle zwischen Quarantaine-
und Schutzenbucht fiber. Das ist doch sicher.
dass es dies nur thun konnte, als es im Besitz
der tuxga Xeogonjoo; war ; so lange es um diese
Halbinsel mit den BaTbaren zu kampfen hatte,
ware jede Verlegung ihrer Siedlung von Westen
weiter nach Osten, also weiter in Feindesland
hinein, politisch unklug gewesen.

In dieser Zeit des Aufschwunges und der er-
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starkten Macht konnten die Chersonesiten auch
daran denken, fiber ihre Halbinsel hinaus ihr Ge-
biet auszudehnen; nordlich von der grossen Bucht,
an deren Sudufer Ch. lag, an der langen Ktiste

waren Kerkinitis und der xalbs h/ir/v chersone-
sitische Besitzungen (Inschrift in S.-Ber. Akad.
Berl. 1892, 479, welche nach ihrem Herausgeber
Latyschew aus dem dritten vorchristlichen Jahr-
hundert stammt, und Strab. VII 308)

selben, wie wir sie sonst in griechischen Kepu-
bliken finden. Die Jahre werden gezahlt nach

fiaotlus oder paadevovzeg, oder in rflmischer Zeitf

wo die Sitte, dass auch begiiterte und einfluss-

reiche Damen Amter ubernahmen, um sich greiftt

nach fSaodevovacu (s. Latyschew Inscript. orae

septentr. 188. 186 und Materialy IX p. 20 nr. 5

;

fur das Femininum ebd. 189 und Latyschew
Inscript. per annos 1881—88 repertae p. 26 nr. 32).

Bisher haben wir die Colonie, welche die Hera- 10 Unter den in Ch. verehrten Gottheiten nahm die
kleoten an der Westkuste der Krim grundeten,
immer Ch. genannt, und in der That ist dies

in Inschriften (s. Dittenberger Syll. 207.
S.-Ber. Akad. Berl. 1892, 479. 1895, 505 u. 0.)

und bei Schriftstellern ihr richtiger Name. Nur
bei Plinius (n. h. IV 85) findet sich die Notiz:
in ora a Carcine oppido . . . rnox Heraelea Cher-
sonesus libertate a Romanis donatum . Megaricae
(so der codex Vaticanus und der alteste Parisinus;

Parthenos, die jungfrauliche Gottin, die vornehmste
Stelle ein (Latyschew Inscr. orae septentr. 184.

185. S.-Ber. Akad. Berl. 1895, 514). Ihr zu
Ehren wurden die Partheneia gefeiert (Laty-
schew Inscr. orae septentr. 185).

So wenig Sicberes und Zuverlassiges wir auch
von der Geschichte der Stadt Ch. wissen, so darf
doch wohl das 3. und die erste Halfte des 2. Jhdts.

v. Chr. als die fiir dieselbe glucklichste Zeit be-

Megarice cod. Kiccardianus) vecabantur antea, 20 trachtet werden. fiber die Ausbreitung ihrer Macht
praecipm mtoris in Mo eo tractu custoditis

Graeeiae moribus .... Darnach hat man wohl
behauptet, dass der ursprungliche Name von Ch.
Megarike gewesen sei und dass sie auch Hera-
kleia genannt gewesen sei. Man hat dabei aber

nicht beachtet, dass der Plural— Megaricae, voca-
bantur — auf eine einzelne Stadt bezogen un-
mfiglich ist und dass es wohl an jeder Analogie

dafur fehlt, dass eine Stadt, hier Chersonesos,

in dieser Zeit ist oben gesprochen worden ; jetzt er-

scheint Ch. auch zum erstenmal auf einem Schau-

platz der ausserhalb der taurischen Halbinsel lag.

An dem im J. 178 v. Chr. zwischen Pharnakes
vom Pontos einer- und Eumenes von Pergamon,
Prusias von Bithynien und Ariarathes von Kap-
padokien andererseits geschlossenen Friedensver-

trag sind von autonomen Stadten ausser Hera-
kleia und Mesembria auch Ch. beteiligt (Polyb.

mit dem Ethnikon einer anderen Stadt — hier 30 XXV 2 = XXVI 6). Wie einst Herakleia fur

Megarike nach Megara — benannt ist, mit der

sie nachweislich nichts direct zu thun hat. Zwar
kann man Megarice lesen, dann muss man auch
vocabatur lesen ; aber damit ist wenig geholfen.

Die Nennung Herakleias vor Chersonesus bei Pli-

nius und das Hineinziehen von Megara (Mega-
ricae voeabantur) weist darauf hin, dass bei ihm
der Fehler tiefer liegt, dass er achtlos und ge-

dankenlos zwei Quellen contaminiert hat und zwar

die im Entstehen begriffene Tochterstadt auf
der Krim mit den bosporanischen Fiirsten ge-

kainpft hatte, so vergalt Ch., das inzwischen em-
porgebluht und erstarkt war, jetzt ihrer Mutter-

stadt Gleiches mit Gleichem. Aber lange dauerte

dieser Zustand nicht, in dem Ch. sogar andere

Staaten unterstiitzen konnte , es kam bald die

Zeit, wo es selbst dringend des Schutzes bedurfte.

Wir wissen, dass neben den Taurern, den Berg-
eine, welche bei den cinzelnen Stadten die ihnen 40 bewohnem des Sudwestens der Krim, die Skythen
von Rom gewiihrten Privilegien auffiihrte — da-

her stammt Chersonetms libertate a Romanis do-

natum, wenn man nicht vorzieht, dies als ureigenen

Zusatz des Plinius aufzufassen, woffir, wie spater

ausgefiihrt werden wird, gewisse Indicien spre-

chen — und eine andere, welche bei den einzelnen

Colonien ihre Muttcrstadte nannte — daher stammt
Heraelea, die in der That die Mutterstadt von
Ch. war, und daher weiter der Zusatz Megaricae

Nachbarn der Chersonesiten waren; dass letztere

die ersteren einstmals wenigstens in Schranken
zu halten und ihrer zu einem gewissen Grade
sogar Herr zu werden verstanden, lehren uns die

oben besprochenen chersonesitischen Besitzungen

auf skythischem Gebiet. Polyaen (VIII 56) er-

zahlt, dass die Kcnigin der Sarmaten, Amage,
von der Stadt Ch. um Schutz gegen die sie be-

drangenden Skythen gebeten, denselben eTst davon
voeabantur antea, insofern Herakleia die Tochter- 50 abzulassen befohlen, dann, als dies nichts nutzte,

stadt Megaras war und ihrerseits nun wieder mitten

inne stand zwischen letzterer und Ch. In diesem
Sinne konnte Herakleia und Ch. wohl megarisch

genannt werden. Dass aber Ch. je den Namen
Megarike gehabt habe, daran ist nicht zu denken

;

ebensowenig hiess sie jemals Herakleia.

Die Verfassung der Stadt war demokratisch;

die wenigen, leider meist arg verstummelten De-

crete sind gefasst von der {lov'/A und dem Sa/iog.

dieselben iiberfallen, den SkythenkOnig mitsamt
seinem Hofstaat getotet, den Chersonesiten aber

das ihnen entrissene Land zuruckgegeben und
dem Sohne des getoteten SkythenkOnigs die Herr-

schaft mit der Weisung iibergeben habe, fortan

von Ein- und Uberfallen der Griechen abzustehen
Zeitlich ist diese Erzahlung dadurch zu fkieren,

dass sie in der Nahe der Krim Sarmaten sitzen

lasst , die wir fruher jenseits des Don , im
Einmal ist in einer von Latyschew edierten, aus 60 2. Jhdt. v. Ch, aber diesseits desselben Flusses

der romischen Zeit starnmenden Inschrift (Mate-

rialy po Archeologij Rossij nr. IX p. 14 nr. 2)

von einem rvgavvog die Rede, aber leider ist die-

selbe so fragmentiert, dass man nichts weiter als

die Thatsache daraus lemt, dass einmal in romi-

scher Zeit jemand durch die Mitwirkung zum
Bruch einer Tyrannis in seiner Vaterstadt sich

verdient gemacht hat. Die Magistrate sind die-

in der sudrussischen Steppe finden (s. Mullen-
hoff Deutsche Altertumskunde II 110). Jeden-

falls lehrt uns die Geschichte Polyaens, dass etwa
um die Mitte des 2. Jhdts. die Skythen wieder

gefahrliche Gegner und Bedranger der Stadt Ch.

waren. Und dies -wurden sie immer mehr — am
Ende des 2. Jhdts. ist die Not in Ch. so gross,

dass auf Bitten und Drangen der von Skythen
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eingeschlossenen und hart bedrangten Bewohner
Mithradates der Grosse, der Konig vom Pontos,

seinen General Diophautos nach der Krim schickte,

der die Feinde wiederholt schlug und Ch. rettete.

Allerdings kostete es der Stadt ihre Autonomic

;

fortan war sie eine pontische, untertbanige Stadt
(Latyschew Inser. or. sept. 185 = Ditten-
berger Syll. 252 und dazu Strab. VII 308).

So wurde Ch. einc Stadt des pontischen
Seiches und kam nach Mithridates des Grossen 10
Tode an seinen Sohn Pharnakes, der, des eigent-

lichen pontischen Beiches beraubt, auf die Be-
sitzungen auf der taurischen Chersones beschrankt
wurde; mit diesen ging auch Ch. in den Be-
sitz der Nachfolger des Pharnakes, des Asan-
der, Polemon und Aspurgos iiber. Nach Stra-

bons Zeugnis war es zur Zeit, als er schrieb, d. h.

zu Anfang der Regierung des Tiberius, bospo-
ranisch ; «f ixeirov drj ygovov zotg zov Boandgov
hvvdozaig fj zmv XsQoorrjOir&v ndlig vjn'jxoog 20
pexei vvv sotiv (VII 308). So bestimmt dies

Zeugnis auch ist und so gut unterrichtet in cher-

sonesitischen Dingen auch Strabon sich uns er-

wiesen hat, so verwirft man doch seit Boeekh
seine Angabe, dass Ch. bis in die Zeiten des

Tiberius zurn bosporanischen Reiche gehort habe.
Man stfltzt sich dabei auf -Plm. n. h. IV 85:
Heraelea Chersonesus , libertate a Bonianis do-

natum, woraus man folgert, dass es eine freie

Stadt war und zwar schon zu Augustus Zeit, auf 30
den diese Art Nachrichten des Plinius zuriickzu-

gehen pflegt (Cuntz Jahrb. f. Philol. Suppl.
XVII 475), und combiniert hiermit die auf cher-

sonesitischen Miinzen sich findende Aera. Ihren
Anfang bestimmte Boeekh nach CIG 8621 (k'zovg

<pi($ b> Ivb IA unter der Regierung des Kaisers
Zeno) auf das J.' 36 oder 21 v. Chr., Latyschew
aber, der ivS IA liest, auf das J. 25 v. Chr., da
die vierzehnte Indiction wahrend der Regierung
Zenos entweder in das J. 475 oder 490, die elfte 40
dagegen ins J. 487 n. Chr. fallt. Aber der Ur-
sprungsort dieser Inschrift steht nicht fest; Cou-
sinery (Voyage en Macedoine) hat sie in Thessa-
lonike gesehen und abgeschrieben, Pallas da-

gegen (Reisen in die sudliehen Statthalterschaften)

giebt als ihren Fundort Simferopol auf der Krim
an (vgl. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt. XIII
124 und neuerdings Latyschew S.-Ber. Akad.
Berl. 1895, 508). Es ist also sehr misslich, den
Anfang der chersonesitischen Aera nach dieser 50
Inschrift zu berechnen. Aber auch zugegeben,
dass CIG 8621 aus Ch. stammt und dass dessen
Aera im J. 36, 21 oder 25 v. Chr. begann, so

folgt doch daraus nicht notwendig, dass die-

selbe deshalb eingefuhrt wurde, weil die Stadt
ihre Freiheit wiederbekam und aus dem Verband
des bosporanischen Reiches entlassen wurde. Ab-
gesehen davon, dass es manche Stadte mit eigener

Aera gab, die memals civitates liberae waren,
bei Chersones spricht gegen die Gleichzeitigkeit 60
der Verleihung der Freiheit und der Einfiihrung
der eigenen Aera vor allem der Umstand, dass
auf den Miinzen mit der Aufschrift s'/.svSegag

niemals eine Jahreszahl, auf den Miinzen mit
Jahreszahlen niemals die Aufschrift ilev&sgag sich

findet, wofilr ich auf v. Sallets Beschreibung des
Berliner Cabinets und auf dessen Aufsatz in der
Zeitsehr. f. Nnmism. I 30 und Koehnes Musee

Kotschoubey Bd. I verweise. Auch die von K 6'h 1 e r,

Koehne und Becker (Die herakleot. Halbinsel

95) angefiihrten Miinzen mit den Bildnissen des

Mius Caesar und des Augustus kflnnen nichts be-

weisen, da sie nach v. Salle t (Ztschr. f. Numism.
I 27) gar nicht chersonesitisch sind. Plinius

Worte: Heraelea Chersonesus, libertate a Bo~
manis donatum wird man mit Henze (De civi-

tatibus liberis 66) als eigenen, aus dem Gedachtms
zugefiigten Zusatz des Verfassers auffassen , zumal
da es bei ihm bei den nachweisbar auf Augustus
zuriickgehenden Notizen liber die libertas yon
Stadten nur liberum, liberum oppidum, liberae

condicioms heisst. Wenn also Plinius Ch. frei

nennt, so bezieht sich das auf die flavische, nicht
auf die augusteische Zeit. Wir haben keinen
Grund, des Strabon Zeugnis anzufechten; Ch.
blieb bis in die Kaiserzeit hinein den Konigen
des Bosporos unterthan.

In augusteischer Zeit war Ch. nach Strabons
Zeugnis noch bosporanisch , in Plinius Zeit war
es autonom und frei. Wann es seine Freiheit
slev&sgfa erhielt, wissen wir nicht, dass es die-

selbe aber bald wieder verlor, um sie dann noch-
mals wieder zu erhalten, erhellt aus dem Fol-
genden. Nach Phlegon von Tralles (FHG III

602) im 15. Buch seiner Olympiaden, das von
Hadrian handelte, verlieh dieser Kaiser dem Kotys
von Bosporos das Diadem und ordnete ihm Stadte
unter iv aig ovvolql&)iu xal avzr/v Xegotova. Da
ist Ch. also wieder eine abhangige Stadt des Bos-
poros. An diesem Zeugnis ist um so weniger zu
zweifeln, als in einer Inschrift (Latyschew Inscr.

or. sept. 199) Ariston geriihmt wird,, dass er als

Gesandter vnkg tag iXevfteglag zum &eog Zefiaozds
gereist sei. Zwar dauerte diese Gesandtschaftsreise
lange — tg~aezlav — und Ariston selbst scheint

sich um den Erfolg redlich bemiiht zu haben
— d. h. doch wohl knoxajidvza — , aber schliess-

lich hatte sie doch Erfolg und erreichte was sie

sollte, namlieh die Freiheit der Stadt. Das geht
aus derselben Inschrift hervor ; denn derselbe Ari-

ston wird spater auch zu Rhoimetalkas, dem Konig
von Bosporos, der von 131—154 regierte, als Ge-
sandter geschickt vneg ovfifiayjag, die er zu stande
brachte. Und sicher konnte keine Stadt einen
Symmachievertrag mit einem Konig abschliessen

dem sie selbst unterthanig war, also muss Ch.,
als Ariston zu Rhoimetalkas reiste, frei gewesen
sein. Wir werden in dem fteog Sufiaazdg der
Aristoninschrift Antoninus Pius sehen, da Hadrian
nach Phlegon (s. o.) nicht in Betracht kommt,
bei Antoninus Pius aber die Mutterstadt von
Ch., das pontische Herakleia, sich verwandte im
Interesse ihrer Tochterstadt. Worum es sich

bei dieser Gesandtschaft Herakleias an Antoninus
Pius und ihrer Verwendung fur Ch. bei demselben
Kaiser handelte, ist zwar nicht ausdriicklich in

der Inschrift gesagt (Latyschew S.-Ber. Akad.
Berl. 1895, 505 nr. 1), wohl aber liessen die Hera-
kleoten rag re dsiag dxoxgioetg xal tag evfieva-

deloag evsgyeolag durch eine Gesandtschaft den
Chersonesiten kund thun. Und wer mflchte zwei-

feln , dass die .gnadigst gewahrten Wohlthaten'
auch die offenbar sehnlichst gewiinschte Freiheit

in sich schlossen? Dass Ch. durch Antoninus
Pius wieder eine freie Stadt wurde, steht hin-

reichend fest, wie mir scheint.
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ITber die weiteren Schicksale der Stadt Ch.

ist nichts bekannt; erst in byzantinischer Zeit

fliessen die Quellen etwas reichlicher. Was Kon-
stantinos Porphyrogennetos de administr. im-

perio c. 57 von den Beziehungen zwischen Ch.

und den Kaisern Diocletian und Constantin wie

zwischen Ch. und dem Nachbarstaate Bosporos

erzahlt, ist keine Geschichte und verdient nicht,

wie es Schneiderwirth noch zuletzt gethan

avzrjv 8s zr/v Xcgadvrjaov vjisq fiiv zovg Sdlgovag

2ty<wkwreg . . . 2a$aXlyyu>i . . . Koflavdoi . . . XdXoi

. . . <l>ovvdovaioi . . . XagoSdsg . . . ndrrav ds a@-

xrtxmzsQoi Kifi^QOL. Zeuss Die Deutschen 151f.

Miillenhoff Deutsche Alt. II 287 und Taf. IV.

G. Holz Beitr. z. deutschen Altertumskunde I

1894, 23ff. Vgl. auch Plin. n. h. II 167. IV 97

promuntorium Oimbrorum (— Skagens Horn)

exeurrens in maria paeninsidam efficit, quae

hat, nacherzahlt zu werden. Von den Beziehungen 10 Tastris appellator. S. Cimbri.
von Ch. zu Rom ist sicher bekannt, dass rflmische

Soldaten in Ch. begraben liegen (s. Latyschew
S.-Ber. Akad. Berl. 1895, 520 nr. 11. 521 nr. 13;

Inscript. orae sept. 222 = CIL III 782). Diese

Thatsache an sich beweist wenig, auch in Bos-

poros giebt es Graber romischer Soldaten. Aber
in Ch. scheint — wenigstens zeitweilig — eine

rOmische Besatzung gewesen zu sein, hier gab es

eine vexillatio Cliersonessitana und der ihr vor-

[Djm.]

28) In Hispania Citerior. Hekataios allein

erwahnte die sonst ganz unbekannte Stadt "Yoif,

xolig sv 'I^tjQia xsQQOvrjOov (frg. 16 Muller),

und der alte Periplus nennt nach dem Vorgebirge

Crabrasia (s. d.) die cassa Cherronesus (Avien.

ora mar. 491). Zwischen Sagunt und Dertosa

endlich werden bei Strabon nach Poseidonios drei

, Stadte' genannt, die sonst unbekannt sind (III

159 xhjalov 8k nohsig eial X.£QQOvrja6g re xal

gesetzte Chiliarch hat Polizeibefugnisse, denn er 20 'Okeaozgov xal Kagzakiag). Dass eine Stadt den

hat mit dem zilog jioqvixov zu thun (Latyschew >T r,u —c~ l—
^

^-^~ •-' -- '
l-- :-

Materialy po archeologij Rossij IX 40, wieder ab-

gedruckt in Revue archeolog. 3. Ser. XXII 400).

Leider ist die Inschrift sehr verstiimmelt und iu

ihrem Zusammenhang nicht verstandlich. Sollte

nach Pius Chersones zu einer romischen Provin-

cialstadt herabgesunken sein, worin rOmische Be-

satzung lag und rOmische Officiere thaten, was in

Freistadten eigene Magistrate zu thun pflegten?

[Brandis.]

21) XeQoovrjoog fityalt) an der Kiiste des agyp-

tischen Nomos Marmarika, unweit der Grenze der

Kyrenaika, Hafenplatz, Strab. XVII 838. Plin.

n. h. V 32. Ptolem. IV 5, 2. 15, 8. Stad. mar.

magn. 45. 46 (Geogr. gr. min. I 444) ; bei Ps.-

Skylax 108 (Geogr. gr. min. I 83) Xegoovr/ooi

^AiiUbtg mit Hafen, schon zur Kyrenaika gehOrig

;

wahrscheinlich die Halbinsel, deren Spitze jetzt

Ras et Tin heisst, Barth Wanderungen durch

die Kiistenlander des Mittelmeeres I 501.

22) Stadt Libyens, genannt Xeggovga, Alex.

Polyhist. bei Steph. Byz. s. Xeggorrjoog, nach

Muller (Geogr. gr. min. I 444) identisch mit

dem vorigen. Eine grosse Stadt Xeggovijoog lasst

Diodor ILT 53 von den Amazonen irzog zijg Tgi-

rioridos Xifivqg gegrundet sein.

23) Xsgaovtjoog fitxgd, Halbinsel der Kuste

des iigyptischen Noiiiob Mareotes, westlich von Ale-

xandreia, mit Hafen und Castell (ipgovgiov), am

Namen Ch. gefuhrt habe, ist so unwahrschein-
lich wie der Name Oleastron ftir eine andere;

nur Cartalias kann ein Stadtname sein, ist aber

auch nicht ohne Verdacht des Missverstandnisses

(s. d.). Nur das grosse Ebrodelta selbst kann
mit dieser Ch. gemeint sein (Miillenhoff D.

A. I 169), und es ist nicht uuwahrscheinlich,

dass Poseidonios von einigen alten griechischen

Niederlassungen und einem Hain wilder Olbaume
30 darauf horte ; seine Nachrichten dariiber scheinen

von Strabon oder einer vermittelnden Quelle nicht

richtig aufgefasst zu sein. [Hiibner.]

Chersonis insula, an der arabischen Seite

des persischen Meerbusens, nahe an Tarute und
Tylos, Geogr. Rav. 390, 12; nicht zu beziehen

auf die Landspitze Chersonesos (jetzt ras el-Te-

nagib), sondern auf die Bahreinhalbinsel el-Qatar,

vgl. Catarrhei, Kadara. [Tomaschek.]

Chertobalus. Nach Ptolem. II 14, 3 Xegzo-

40 fta/.og ein Ort zwischen Brigetio und ad Flexum
in Pannonia superior ; identisch mit Gerulata (Karl-

burg; s. d.)? Mommsen CLL III p. 546. I. W.
Kubitschek Arch.-epigr. Mitt. XI 144. A. Hol-
der Altkelt. Sprachschatz s. v. [Patsch.]

Cherus (Xegovg xcofi}] Not. episeop. I 1036

Parthey = Reland 217), Bischofssitz in Arabia,

zur Metropolis Bostra gehOrig. Die von W a d-

dington u. a. vorgeschlagene Identificierung

mit el-Kureje im Hauran ist mfiglich, wenngleich

Anfang des W.ivdtvog xdhtog, Strab. XVII 799. 50 die Lesung des Namens Ch. auf einer der In

Hirt. bell. Alex. 10. Cass. Dio XLII 43. Ptolem

IV 5, 9. Ps.-Skyl. 107 (Geogr. gr. min. I 82).

Stad. mar. magn. 1. 2 (Geogr. gr. min. I 429).

Der Hafen wird etwa beim heutigen El Habiar

an der Ostseite der Halbinsel zu suchen sein,

s. Muller zur letzten Stelle.

24) An der Westkuste des arabischen Meer-

busens, siidlich vom Ilgiorojrd}' ogog, Ptolem. IV 7, 5.

25) 'Ogstrlj %Ego6vr)oog s.'OgEivtj. [Sethe.

schriften aus el-Kureje, die Gesenius (Burck-
hardt Reisen I 507 Note) vorschlug, nicht rich-

tig ist (vgl. CIG zu 4643). Ritter Erdkunde
XV 963. Inschriften aus el-Kureje s. CIG 4643.

4643a. Waddington Inscr. Ill 1962—1968.
[Benzinger.]

Cherusci. Das germanische Volk der Che-

rusker wird zuerst von Caesar erwahnt, dem be-

richtet wird (b. g. VI 10). dass Sueben und Cherusker

26) Die sudfichste, halbinselartige Spitze von 60 durch die Bacenis silva (s. d.) von einander geschie

Sardinien, jetzt Capo Teulada, Ptol. in 3, 3.

[Hulsen.]

27) Chersonesus Cimbrica (Xegodvrjoog Kifi-

fSgixrj), die kimbrisehe Halbinsel im Norden Ger-

maniens, benannt nach den Cimbri (Jutland, Hol-

stein, Sehleswig). Ptol. II 11, 2. 7. 16 (vgl.

Marcian. p. 555). Nach Ptol. II 11, 7 wohnten
ini zov avykva zfjg Kififigixijs Xegaovtfaov Sa^oveg,

den seien. Da uns die Geschichte das VoBi als

zahlreich und machtig zeigt, so hat es sicherlich

einen weiten Raum besetzt gehabt ; aber die An-

gaben der Alten hierviber sind sparlich und un-

sicher. Strabon VII 291 nennt als kleinere ger-

manische Volker (ivdeiazsga efivr) Ftgjxavixa)

Xijgovaxot ze xal Xdzzoi xal rafiafiglovioi xal

Xarzovdgioi ; Plinius n. h. IV 100 fuhrt als Telle
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der Hermionen auf StieU, Hermundun, Ckatti, ccrntur: Chattis victorious fortuna in sapientiam
Cherusei; Tacitus Gera

i 36 setzt sie an die cessit. traeti ruina, Cheruseorum et Fosi, eine

-,? w^ VA
haU(* ™d C^attl

- Genauer giebt Nachrieht, die iibertrieben scheint (Z e u s s Die
ihre Wolmsitze Ptolem. II 11 10 an: siidlich Deutschen 106). Denn noch nach Ptolemaios
yon den an beiden Ufern der Elbe sitzenden Ca- werden die Cherusker erwahnt (Nazar. panecr
luconesbis zum Harz {v<p' ovg Xaipovoxol xai Constantino Aug. d. 18 [hierzu M ii 1 1 e n h o f f
Kafiayoi ftsXoi tov MyXtfSdxov opovg). Also werden Deutsche Altertumsk. in 212] Claudian de IV
wir sie zwischen Weserund Elbe (vgl. Vib. Se- cons. Honorii 450ff. venit acoola silvae Brueterus

^fl Albi
?
1

.

brermamae, Suevos a Chsruseis Hereyniae latisque paludibus exit Cimber et in-
dwMlit\ nordlich vom Harz anznsetzen haben. lOgentes Albim liquere Oherusci; de bello Gothico
Dass sich ihr Gebiet auch noch auf die West- 420 Ghattos inmansuetosqiie Gheruscos. Zeuss
serte der Weser erstreckte, zeigen die Berichte a. 0. 382f.). Die Grhepstini (s. d.) der Tab.
uber die ROnierziige bei Veil. Pat. II 105 sub- Pent, sind vielleicht die Cherusker. Zur Deu-
aett . .

.
Bructeri, reeepti Gherusci . . . transitus tung des Namens Zeuss a. 0. 105 Much

Visurgis. Dio LIV 33 (Drusus) is xrjv xwv Zv- Deutsche Stammsitze 60f. (,die jungen Hirsche')
yarfpcov Ev^ai.8 xai M amfjs xalig tijv Xepov- Vgl. J. Grimm Gesch. der deutschen Sprache
axtda xQOtxwQrjae Fem tov OiioovQyov. LV 1 H3 426ff. Eduard Heyck Die Staatsverfassung
jtooi;%nv XsQovoxida fiezeoitj xal tov Oiiioovpyov der Cherusker, Nene Heidelberger Jahrb V 1895
diapag rjXaos (ieXQi tov AXfiiov (auch LVI 8). Nord- lSlff. man]
lich warensie von den Angrivariern durch einen 20 Chesdupara (Prokop. 284, 25 XmLvxdoa),
Wall geschieden (Tac. ann. II 19 silvas quoque Ortschaft im Gebiete von Naissus (Nis Moesia.
profunda pains ambtbat, ms-i quod latits unum superior). W. Tomaschek Die alten Thraker
Angrtvam Mo aggere extalertmt

, quo a Ghe- II 2, 85. rPatschl
rmcis dirimerentur). Gegen die Romer haben Chesia (Xnaia), als Name einer Phyle von
sicn die Ch. wehrhaft behauptet. Die Erfolge Samos im Etym. M. s. 'AorvxdXhia bezeugt und
des Drusus (im J 12 und 9 v. Chr.) und Tibe- nach dieser Angabe ebenso wie Astypalaia schon
nus (imJ. 4 n. Chr.) waren vortibergehend (Liv. von den Griindern von Samos eingerichtet, wah-
epit. 140. Dio LIV 33. LV 1. Florus II 30, 24. rend Herod. Ill 26 eine dritte Phyle Aischrionia
Oros. VI 21, 15; Veil. II 105 reeepti Gherusci). (s. d.) erwahnt. Die samische Inschrift bei W.
Unter der ruhmvollen 1 tthrung des Arminius30 Vischer Kl. Schr. II 155 (III) aus romischer

™ ,

e
f £ie d

^
rr\ d

i?
Schlacht im Teutoburger Zeit nennt einen Xnoievs, also hat diese Phyle

Wald (9 n. Chr.) die rOrmsche Maeht in Ger- noch in spater Zeit bestanden. Nach Panofka
mamen vermchtet (Veil. II 117ff. Dio LVI 18ff. Res Sam. 81f. handelt dariiber ausfiihrlich W.
iloms II 30; die Zeugnisse bei Riese Rhein. Vischer a. a. 0. 154ff. Vgl. auch Philippi
Germamen C8ff.). Nicht minder bestanden sie Beitr. z. Gesch. d. att. Biirgerr 238
die Rachekriege, welche Germanicus, urn die fSzanto 1

Schmach der Varusschlacht zu tilgen, mit mehr Chesias {Xyoids). 1) Epiklesis der Artemis
Linsicht und Geschick als gliicklichem Erfolg von ihrem Tempel auf dem Vorgebirge Chesion
uhrte (Tac ann I 55ff. II 8ff.), wenn er auch auf Samos, Kallim. Hymn, in Dian. 228 nebst
(lac. ann. 11 41) de Chermeus Chattisque et An- 40 Schol. Uber Artemis-Cult auf Samos vgl Herodot
grwarus quaeque ahae nationes mqite ad Al- III 48. Steph. Byz. s. Tavpoxohov. Hesych. s *a-
hvm colunt tnnmphierte (vgl. Strab. VII 291). xSo<pdyo S .

Ebenso waren es die Ch., welche der Unter- 2) Hypostase der Artemis Ch. (s. oben Bd II
drilckung der germanischen Velker durch Marbod S. 1355. 1401), eine samische Nvmphe, welche
Einhalt thaten (Tac. ann. II 44—46). Es ver- dem Flussgott Imbrasos die Okyrrhoe, die Geliebte
steht sich von selbst, dass sie in diesen Kampfen des Apollon, gebar; Apoll. Rhod. bei Athen VII
nicht allem standen, sondern an der Spitze eines 283 e. Von mehreren XnamSeg vvuwat spricht
Volkerbundes handelten (Strab. VII 291 Xtjoovoxot Nikand. Alexiph. 151. [Jessen.l
y.al ol tovtwv vrfxoot. Tac. ann. II 45 Cherusci Chesion. 1) To Xtjoiov nennen die Schol
soeuqne eorum, vetus Arminn miles); u. a. ge- 50 Callim. hymn. Ill 228 ein Vorgebirg der Insel
horten die Fosi zu ihren Bundesgenossen (Tac. Samos. Seine Lage kflnnen wir nicht bestimmen.
Germ. 36). Naheres uber ihre Kiimpfe unter Au- Die alteste Ansiedelung auf Samos und ihr Be-
gostus und Tibenus in dem Artikel Arm in i us zirk wurde nach der Auseinandersetznng der helle-

nu -'-l

1190ff
-

Mlt ATm™ 1,:ls endete im J. 19 nischen Ankommlinge mit den urspriinglichen Be-
n
V,- V^ ?

negSgliick
'

Innere Fehden hatten wohnern in zwei BesitzteUe 'Aozvxd/.aia undA'nm'a
scnhesslich ihr ganzes Fiirstengeschle'cht hinweg- geteilt. Der Vorsprung lag wahrscheinlich im
geraftt. Als sie sich den letzten von Arminius Bezirk des letzteren, wo die tpv/.n Xnair, in der
Stamme, Italicus, von den Romern zum Kenig alteren Zeit ihr Land hatte, und in der Nahe des
erbaten, brach der innere Zwist wieder aus (Tac. Fliisschens Chesios (s. d.|. Burchner Das ioni-
ann. XI 16. 17) und schwiichte das Volk immer 60 sche Samos I 1, 27. Heiligtum der Artemis dort,
mehr. Einer seiner Nachfolger, der KOnig Cha- s. Chesias.
riomems, wurde schliesslich von den Chatten ver- 2) To Xtjoiov soil nach Apollodoros von Athen
tneben und nef die Intervention Domitians ver- (im ersten Buch der Xoony.a bei Steph. Byz
gebhch an (Dio epit. LXVII 5. Momm sen R, = FHG I 436, 49) ein~ Stadtchen Ioniens ge-
G. V 132). Tacitus Germ. 36 schildert das Volk wesen sein. Stephanos fiigt hinzu: 'Qoog ide-
als sehr heruntergekommen und von ihren alten osvtxtig avrfv (so nach noUyviov) <pr,oi, xal oidk
begnern, den Chatten, besiegt: Qui olim boni Tiohv atta roW. Der Name hiingt mit dem Fliiss-
aequique Cherusei, mine imrtes ac stulti vo- chen Chesios (s. d.) und mit dem Namen der
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<pvlrj Xrioir) auf Samos zusammen. Es ist wohl sein Gewahrsmann die Namen richtig ttberliefert
moglich, dass bei einer Auswanderung eines Teils hat, ob nicht vielmehr Nepwog die richtige Form
der Samier nach der gegeniiberliegenden Kflste war? So mochte die kurlandische Aa benannt
des lomschen Lydiens dort eine Ortschaft Ch. gewesen sein, welche ihren Ostlichen Mundungs-
gegriindet worden ware. Leute der samischen arm der Diina zusendet und bei Bauske den reissen-
Phyle AioxQicovit} traf Herodotos (III 26) als Be- den N'emen'ok oder den ,kleinen Ne'muns' der
wohner der Oasis in der libyschen Wiiste. Xrj. Letten aufnimmt. In ehes- glaubt Mullenhoff
aisvg flndet sich als Ethnikon auf mehreren In- lit. SeS ,sechs' erblicken zu durfen.
schriften von Samos aus dem 4. und 3. Jhdt. [Tomaschek.]
Da aber auch Namen der andern Phylen von 10 Chethimos {Xefrifiog), griechische Form des
Samos auf denselben Inschriften als Ethnika ver- biblischen (Genesis X 4) Kithim bei Joseph, ant.
wendet werden, bezieht sich diese Bezeichnung Iud. I 128, der aus der .heiligen Schrift' als Ur-
wahrscheinlich auf Leute aus Samos selbst (vgl. enkel Noahs, Enkel des Japhethas, Sohne des
Burchner Das ionische Samos I 2, 21f.). S. Jovanes (Javan), den Tarsos, Elisas und Ch. (unter
Chesios. [Burchner.] Auslassung des biblischen Vertreters der Dodanim)

Chesios (o Xrjotog; den Namen leitete E. Cur- citiert. Den Namen Xe&i/M ffihrt Kypros wegen
tius Gesammelte Abhandlungen I 498f. von Xsm der Stadt Kittion. [Tiimpel.]
ab; es giebt aber das 37 im Namen zu Bedenken Chettaia {Xetraia), Ort (xcbprj) an der Kuste
Anlass; mflglicherweise stammt das Wort aus des agyptischen Nomos Libya, Ptolem. IV 5 4;
lelegisch-karischem Sprachgut), Flusschen auf Sa- 20 vgl. Chautaion. [SetheJ
mos in nachster Nahe der Stadt. Xxijaiog (X^awg) Chettaios {XsrraXog) citiert Joseph, ant. Iud.
naoaxdncvog rfj jcoXsi Themistagoras FHG IV I 139 aus der ,heiligen Schrift' (Genesis X 15:
512, 1. Dazu Callim. hymn. HI 228 und Schol. Heth) als Bruder von zehn anderen palaestinen-
Plin. n. h. V 135. Da am Heraion (5 km. west- sischen Stadteponymen, Sohn des Chanaanos (s. d.),

lich von der alten Stadt Samos) der "I^paaog Enkel des Chamos ; er ist Eponymos der Chetiter.
(gsv/ta xmv Miilcov) sein Bett hat und sich von [Tiimpel.]
ihm ostrich bis zur Stadt nur noch das Rinnsal CM (to xaXov/ievov Xr), Ort an der agypti-
des xefa«Qe°s von Chora, das jeder Bedeutung schen Mittelmeerkiiste, westlich von Taposiris,
entbehrt, beflndet, so ist wohl anzunehmen, dass wohl nach der Gestalt des Buchstaben X so be-
das kleine, die alte 'Amvudlaia (jetzt to KaorsXXi) 30 nannt (wie das Delta), Polyaen. II 28, 2. Stad.
und den grossen westlichen Hauptteil der alten mar. magn. 5. 6 = Geogr. gr. min. I 430f., wo
Stadt scharf scheidende Trockenbachlein , dessen Miiller mit Unrecht Xiftw lesen will, um es,

Quelle jetzt Boovnofigvoig heisst, als Ch. anzu- unter Anderung der iiberlieferten Entfernmig von
sprechen ist. S. Burchner Das ionische Samos Taposiris, mit der von Ptolem. IV 5, 8 genannten
1 1 (1892), 32ff. 1 2 (1896), 21. Vgl, E. Fabricius XeVd> KW(in (s. Cheimo) zu identificieren. Ein
Athen. Mitt. IX 1884, 162ff. Plan der Stadt. Ort Che in Agypten wird auch beim Geogr. Rav.
Xtjatdg (s. d.) war ein Beiname der Artemis, die III 2 genannt. [Sethe.l
auf Samos verehrt wurde. [Biirchner.] Chia (j? Xia sc. rfjoog oder Xu>oa) - Chios

ChesloimosfXEoAo^os), in der ,heiligen Schrift' Nr. 1. Polyb. XVI 5, vgl. Plin. n. h. V 136.
bei Joseph, ant. Iud. I 137 der Eponymos der Cas- 40 [Burchner.]
luhim (Genesis X 14) in einer der biblischen Chias (Xtdg), nach Hygin. fab. 69 eine Tochter
ganz entsprechenden Genealogie. Er heisst Bruder der Niobe, fab. 11 erscheint sie als Chiade. Im
des Ludieimes (Ludim), Enemetieimes (Anamim), Schol. Euripid. Phoeniss. 159 wird aus Phere-
Labieimes (Leabim = Libyer), Nedemos (Naph- kydes (frg. 102 b) Xtovr/ unter den NiobetOchtern
thuhim), Phetrosimos (Patrusim), Sohn des Me- angefiihrt. Vgl. die Zusammenstellung bei Stark
stra'imos (Mizra'im) , des Eponymos der Agypter, Niobe 96. [Bethe.]
Enkel des Chamos

,
Urenkel des Noeos (Noah)

;

Chidibbia scheint der alte Name der an der
wenn Josephos als weitere Bruder Phylistines (Pe- Stelle des heutigen Dorfes Slouguia, 81 km. von
lischtim) und Chaphtborimes (Chaphthorim) zu- Tunis, gelegenen Stadt gewesen zu sein, nach
setzt, so entspricht das den Chron. I llf., wo50Wilmanns CIL VIII p. 166; Cilibbia in der
beide, als Sohne freilich, aufCasluhim zuruckgefuhrt Inschrift CIL VIH 1332 beruht auf willkurlicher
werden. Josephos erklart, man wisse. ausser dem Erganzung Gu^rins (CIL VUI Suppl. 14870).
Namen nichts von Ch., da auch seine Stadt durch [Dessau.]
die Aithiopen aufgehoben sei. Knobel zur Genesis Chlera, Stadt nordlich vom Kataraktensee
erkennt in ihm den Vertreter des Berges Kasios (Dkerewe N.), bei der sich die zwei Ausflusse dieses
(s. d.), agyptisch kas-lokh (Berg der Diirre) in Sees vereinigen. Anon, bei Hudson Geogr. gr.
Kassiotis; unter Dillmanns Einspruch z. d. St. min. IV 38. Muller zu Ptol. IV 7, 7. Heute

[Tiimpel.] Schir (Muller zu Ptol. a. a. 0. p. 777). Vgl.
ChesyBOS {Xeowog

), der nordlichste und letzte Chaza. [Fischer.]
der vier Fliisse

,
welche hinter der Vistula dem 60 Chilbudios. 1) Von Iustinian im J. 530—

aistisch-germanischen Mittelmeer zustrdmen; an 531 zum Magister militum von Thrakien ernannt,
seinem Ufer hauste das lettische Volk der Kar- wehrte durch drei Jahre in siegreichen Kampfen
bones; Ptol. HI 5, 2. Marcian. H 39. Nach fast die Barbaren von der Donau ab, flel aber selbst
allgemeiner Annahme die heutige Diina, vgl. in einem Treffen, Prok. Goth. Ill 14 p. 331 B.
Mullenhoff D. A. II 351f. Freilich wird die 2) Ein Ante, von Sclavenen in jugendlichem
Diina (altn. Dyna, estn. Vaina, russ. Dwina) ge- Alter gefangen , liess sich spater bei den Anten
rade von den Letten anders benannt, namlich fur den Magister militum gleichen Namens aus-
Daugawa. Wer weiss aber, ob Ptolemaios oder geben, Prok. Goth. Ill 14 p. 332ff. [Hartmann.]

Pauly-Wlssowa m 72
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Chiliarchos, Xdiaoyog (so gewohnlich Aischyl.

Pers. 302. Arrian. an. I 22, 7. IV 30, 5. VII 14,

10. Diodor. XVIII 48, 4 u. 0.), selten ydtaQxtje

(wie bei Herodot. VII 81. Aelian. tact. IX 6),

auf Inschriften meist xedlaQftog (CIG 4342 b —
Lanckororiski Pamphylien p. 168. Eevue de
phil. XIX 131. Inschr. v. Olympia 447 u. 0.),

davon abgeleitet das Subst. x l^laeX'a und das

Verbum xifaaQ%sw , dessen Aorist xEl^taQX*laas
(Arch.-epigr. Mit. XVm 231 a. 0.) oder Perfect

xsx.dia.Qxr)xtJ}g (Cass. Dio LXVII 11, 4) jemanden
bezeichnet, der das Amt eines Cb. bekleidet hat.

Seiner Ableitung nach ist naturlich Ch. jemand,
der tausend Mann anfuhrt, an der Spitze von
tausend Mann steht, ein Ausdruck, der auf mili-

tarischem Gebiet heimisch ist. In Griechenland
findet sich, soviel wir wissen, %dta.Qxog nur bei den
Makedonen und bei den Ptolemaeern in Agypten,
deren Heerwesen auf makedonischer Grundlage
beruhte. Hier ist die kleinste tactische Einheit
die 16gliedrige Eotte (Arrian. anab. VII 23, 3;

tact. 10 = Aelian. tact. 1X6); nach den Taktikern
bilden dann 64 Rotten eine Chiliarchie, die also

1024 Mann bat und deren Anfuhrer Ch. heisst.

Aber wahrend bei den Taktikern 8 Rotten (=
128 Mann) xdg~ig heissen, kommt in Alexanders
Heer a-ls Anfuhrer einer Taxis Chiliarch vor —
Arrian. anab, I 22, 4: vrp> zs'ASSaiov xai Tipdv-

Sqov a/ia oT xdg~iv ayoov Vgl. mit I 22, 7 : oms-
&avov . . . xai 'ASSaTog yjXiaQx ? ovxog — oder
es ist eine Truppengattung wie die Toxoten ein-

mal in Chiliarchien einmal in Taxen geteilt —
Arrian. anab. IV 24, 10, vgl. mit V 23, 7. Es
wird also das Wort xagig in Alexanders Heer einen

anderen Wert gehabt haben, als bei den Taktikern,

denn dass Chiliarchie und Ch. mit Hintansetzung
ihrer urspriinglichen Bedeutung auf eine taktische

Einheit von 128 Mann angewandt waren, ist mir
nicht glaublich; diese Annahme wird auch nicht
durch das fibrige Vorkommen dieser WOrter empfoh-
len. Von anderen Truppengattungen sind die

Hypaspisten in Chiliarchien eingeteilt, deren Fiihrer
Chfliarchen heissen, Arrian. anab. Ill 29, 7. 30, 5.

V 23, 7. Als Alexander im Sterben lag, standen
Chiliarchen und Pentakosiarchen vor den Thiiren

(Arrian. VII 25, 6). Ebenso finden sich im ptole-

maeischen Heere neben Chiliarchen auch Penta-
kosiarchen (s. Mahaffy in Cunningham Memoirs
of the R. Irish Academiy VIII nr. XIII 3 und XV).
Darnach war also Ch. der Commandeur einer etwa
1000 Mann starken Trappenabteilung. Ad. B auer
(Die griech. Kriegsaltertumer in Iwan Mullers
Handbuch IV 1, 432) glaubt, dass Alexander die

Teilung seiner Truppengattungen in Chiliarchien

nach persischem Muster vorgenommen habe , bei

denen es nach dem Kyrosroman Xenophons Heka-
tontarchen, Chiliarchen, Myriarchen gegeben habe.

Aber die Teilung in Chiliarchien wachst, wie die

griechischen Taktiker zeigen, aus der 16gliedrigen

Rotte heraus, deren Vielfaches sie sind, und diese

letztere ebenfalls fiir etwas den Persern Entlehntes
zu halten, liegt doch gar kein Grand vor. Ausser-
dem begegnen in Alexanders Heer Chiliarchen und
Chiliarchien sowohl im thrakisch-illyrischen Feld-
zug als auch auf dem Zug nach Baktrien — also

zu einer Zeit, wo Alexander an eine Reorganisa-
tion seines Heeres, wie er sie spater in Susa und
Babylon vornahm, noch gar nicht dachte (Bei-

spiele s. o.). Aber freilich in einem Falle ist

persische Hofsitte wohl massgebend gewesen fur

Alexander; namlich wahTend die bisher genannten
Chiliarchen immer mehr oder weniger unterge-

ordnete Chargen bekleideten, ist unmittelbar nach
des grossen KOnigs Tode die Chiliarchie das be-

deutendste und ansehnlichste Amt, das seinem
Trager seine Stelle unmittelbar um den EOnig an-

weist. In den Ausziigen des Photios aus Arrians

10 Diadoehengeschiehte heisst es : ITiodixxav 8s %di-
aQxetv xl^taQX âe %s VSX^ 'Htpaiorltov. xo de fjv

sjuiQOTir] xfjg ndofjg paodsiag. Derselbe Arrian
nennt auch in der Anabasis (VJJL 14, 10) Hephai-
stion, der vorher Hipparch genannt war (III 27, 4.

V 12, 2), x^l

'

aSX0V un|i dessen Reiterregiment
Chiliarchie, wahrend sonst immer die Hetaeren-
reiterei in Hipparchien und diese in Hen geteilt

sind. Hier ist offenbar x,diaoxog in einem anderen
Sinne gebraucht als oben, wo, wie wir sahen, unter-

20 geordnetere Fiihrer damit bezeichnet wurden. Je-

denfalls wurde doch Perdikkas, als er Chiliarch

wurde, mit der hCchsten Wurde bekleidet, wie
Arrian es auch sagt. Und als Antipatros seinen

Tod nahen ffihlte , machte er Polyperchon zum
oxQaxrjyog avxoxQ&tcoQ , seinen Sohn Kassander
aber zum xiMaQ%ov xai devxegevovxa xaxa xr\v

ig~ovo(av. fj Si xov x i^ l<*SXov tdg~i? *<" nooaycoyrj

xo fiiv 7tQS>xov vno x&v IIsqoixojv §aodeonv elg

ovopa xai doi-av 7iQor)x&rl, ^*ra Ss xavxa xdXiv

30 vn 'AXeg~dv&oov fisydX.rjg ixvysv S£ovaias xai xtfifjg

6'r.e xai xmv aXXcav xcov UsQaixfitv vofiifiwv CrjXco-

xrjg iyevero. So Diodor. XVIII 48. Bei den Persern

hatte der Commandeur des Leibregiments , der

1000 fitjlocpoQoi, deren Speere am Fusse vergoldete

Apfel hatten, eine besonders hervorragende Stel-

lung; er hatte den Verkehr mit dem Hofe direct

zu uberwachen , dem Konige Rapport taglich zu

iiberbringen, auch die Einflihrung von Gesandten
und Bittstellern zu besorgen (s. J. Marquart

40 Philologus LV 227. Justi ZDMG L 659). Wo
in griechischen Quellen dieser persische Beamte
genannt wird, heisst er /jAme^os, was eine tiber-'

setzung des persischen hazahrapatis ist (s. Aeschyl.

Pers. 302. Pherekyd. frg. 113). Wenn also Ale-

xander einen Hipparchen seiner Hetaerenreiterei,

den Hephaistion , zum Chiliarchen ernannte , so

lag darin sicher eine Nachahmung persischer Hof-

sitte ; aber bald starb Hephaistion, dann Alexander
selbst, sodass diese neue Charge es zn keiner Be-

50 deutung brachte , auch Perdikkas ist nur kurz
Chiliarch gewesen und hat als Reichsverweser

einen anderen Titel gefuhrt. Kassander wollte

uberhaupt von Anfang an diese Wurde nicht haben.

In den spateren Zeiten findet sich keine Spur
dieses Amtes. Wie xl^a9X ^ ^ie Ubersetzung
und Bezeichnung eines persischen Amtes ist , so

wird ebenfalls damit ein romischer Wiirdentrager

bezeichnet. Hier wird der tribunus militum bei

griechischen Schriftstellern durch /t/./ag^of wieder-

60 gegeben , und zwar sowohl der gewOhnliche tri-

bunus militum in der Legion (Bull. helL XIV
233. Inschr. v. Olympia 447. Revue arch. I 1883

p. 207) als auch in friiherer Zeit die Consular-

tribunen (Dionys. Halikarn. XI 60. Cass. Dio XL
45. Diod. XIV 90 u. 6.). Daher ist tribunus

laticlavius xs^-'aQX°s n?.arvat]fiog, CIG 3990. 4022
und afters. [Brandis.]

Xdiaoxrjficg werden in der samischen In-
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schrift Bull. hell. VII 517, die nachher Athen.
Mitt. X 32 besser herausgegeben ist, erwahnt und
sind als Mitglieder einer Chiliastys (s. d.) zu ver-

stehen. [Szanto.]

XiXiaaxvg. Unter den verschiedenen Unter-
abteilungen der griechischen Burgerschaft findet

sich auch eine Einteilung nach xl^af>zvzs oder
Tausendschaften , die aus einer urspriinglichen

Heereseinteilung entstanden zu sein scheint ; die-

Regierung, speciell die Amterfahigkeit zukommt.
Die normierte Anzahl hat darauf gefuhrt, solche
Verfassungen der von Aristoteles Pol. VI (IV)

5, 6 p. 1293 a charakterisierten dritten Form der
Oligarchie zuzurechnen, in welcher die Zahl der
Berechtigten fixiert ist und die Liicken durch die-

Sfthne eben dieser Berechtigten wieder erganzt
werden. Solche %. finden wir inschriftlich in Opus
(IGA 321), litterarisch bezeugt fiir Kyme (FHG

selbenzerfallenini«aTO(TTOeffoderHundertscbaften. 10 II 217, 6), Kolophon (Athen. XLT 526 D) Kroton
Der Rang, den die x- in den einzelnen Staaten
einnehmen, ist verschieden, und so kann Hesy-
chios xdiaaxvsg einmal als <pvlai erklaren, dann
wieder s. ixaxooxvg hinzufugen <bg xdiaoxvg avy-
yeveta. In Samos sind die x- ^e ^en Phylen
unmittelbar untergeordneten Einheiten, zerfallen

in kxaxooxveg und diese in yivtj. Das geht aus
den Burgerrechtsdiplomen der Insel hervor, von
denen uns mehrere inschriftlich erhalten sind und

(Iambi, v. Pyth. 35, 260), Lokroi (Polyb. Xn 16)
und Rhegion (FHG H 219); vgl. Busolt Gr.
Staats- und Rechtsalt.2 35, 3 und Gilbert St.-A.
II 276, 1. Ahnliches ist als voriibergehende Ein-
richtung fiir Akragas bezeugt; vgl. Gilbert a.

a. O. 252. [Szanto.]

Chjllokomon. 1) Ein uberaus fruchtbarer Be-
zirk im Grenzgebiet von Persarmenia und Assyria,
fistlich von Korduene ; Ammian. Marc. XXin 3, 5.

die die Zulosung der Neubiirger zu diesen Ab- 20 XXIV 8, 4, XXV 7, 12 z. J. 363; persisch muss
teilungen anordnen, so C. Curtius Inschr. und
Stud. z. Gesch. v. Samos nr. 7. 8. 9 und Fabri-
cius Athen. Mitt. IX 194ff. Dazu zu vgl. W.
Vischer Eleine Schriften II 155 und Philippi
Beitr. zur Gesch. des attischen Burgerrechts 11
Anm. 114, ferner Burckhardt De Graec. civi-

tatum divisionibus 31ff. Ebenso ist die x- Unter-
abteilung der Phylen in Ephesos , und zwar sind
uns inschriftlich folgende Chiliastyennamen in der

der Name Hazar-dih gelautet haben. Ohne weiteren
Anhalt lasst sich eine genauere Bestimmung nicht
geben. ^ [Tomaschek.l

2) Xdioxwfiov jtsdlov , eine Ebene dicht bei
Amaseia, Strab. XII 561. [Ruge.]

Chilon (XlXwv besser beglaubigt als das zu-

weilen vorkommende Xedmv). 1) Sohn des Da-
magetos (Diog. Laert. I 68. Suid. s. Xticov),

Lakedaimonier, eine der frilhesten, vielleicht die
Form von Demoticis bekannt: 1) aus der Phyle 30 friiheste Personlichkeit der spartanischen Ge
der 'E(psasTg : 'Agyadevg, BaoQEvg, AsfieSiog, Otvcoyj

;

2) aus der Phyle Se^aar^ : Aa^dvStjog , Sisvg,

. . p,rjog ; 3) aus der der Trjioi : Evgvndfiir . ., 'E^s-

JixoXe/ievg, 'HyrjtoQHog, . . . eovxqog ; 4) aus der der
KaQT)vaIoi:'AX&auft£VEVg,'ExvQeog,IIeTog, Sipcovsog,
XrjXwveog

, 5) aus der der Evtovvfioi : rXavxtjog,

IloXixXtjog, 6) aus der Phyle Btfifiivr\g : Aiyatisog,

JlsXdayrjog. Hieruber vgl. Anc. gr. inscr. of the
Brit. Mus. in 2 p. 69.

schichte, von der sich ein wirkliches Andenken
erhalten hat, also ein Mann, der ohne Zweifel
eine grosse Wirksamkeit gehabt hat. Er beklei-

dete 01. 55 (560 v. Chr.) oder 56 (556 v. Chr.)

das Ephorat; nach Sosikrates war er sogar der
erste Ephor und hat das Amt begriindet (Diog.
Laert. I 68 ; vgl. Euseb. chron. II p. 96f.). Diese
letztere Nachricht verdient Beachtung; denn in

Wahrheit scheint das Ephorat um diese Zeit ent-
Eine in Kos gefundene Inschrift Bull. hell. 40 standen zu sein, und man darf wohl vermuten,

V 210 enthalt das Decret einer nicht fest

stellbaren Stadt und erwahnt gleichfalls Chi-
liastyen.

In Methymna auf Lesbos heisst die Abteilung
XeXXr/axvg und steht unter einem ££/Llj;oTt;d£>;(a?,

scheint aber keine hohere Abteilung iiber sich

gehabt zu haben. Es ist bezeugt ein xoivov x&v
0coxscov Collitz Dial.-Inschr. 278 und ein xoivov
xmv IIqcoxIcov Collitz 276, die beide im weiteren

dass Ch. an der damaligen Bildung der sparta-
nischen Verfassung, in der das Ephorat eine so

wichtige Stelle hat, erheblichen Anteil hatte.

Durch das Datum seines Ephorats bestimmt sich

seine Lebenszeit; denn wenn ihn Diogenes Laertios

an einer Stelle (I 72) schon 01. 52 (572) hoch
bejahrt sein lasst, so hat das keinen Wert und
dient nur dazu, ihn mit Aisopos in Verbindung
zu bringen. Nach Hermippos starb er in Pisa

Contexte der genannten Inschriften als x- be- 50 aus Freude iiber den olympischen Sieg seines
,™„i,„^ „.„.;]„„ „„^ »;_. ...-5 1 T....a_ _/.... g hnes (Diog Laert. I 72). In Sparta hatte er

ein Heroon (Pans. HI 16, 4) ; sein Bild mit Epi-
gramm erwahnt Diog. Laert. I 73.

Schon friih wurden Ausspriiche spartanischer
Weisheit auf ihn zuruckgefuhrt ; Hippokrates, den
Vater des Tyrannen Peisistratos , warnt er in

Olympia vor Eheschliessung und Kindererziehung;
die Insel Kythera, soil er gesagt haben, auf der
sich ein seemachtiger Feind Spartas so leicht

zeichnet werden, und eine x^Varv? 'Eov&oala>v
CIG 2168b = Collitz 278." Auf Erganzung be-

ruht eine yiXXrjoxvg] a 2xvq[i<ov Athen. Mitt.

XI 286; s. iibrigens auch BuU. hell. IV 437.
Endlich erwahnt W. Vischer Kl. Schr. II 156
eine Inschrift, die er in Chios abgeschrieben, die aber
angeblich vom kleinasiatischen Festland stammt
und in der r\ ydiaoxvg f) XaXxiMcov als stiftende

erwahnt wird. Da Paus. VH 5, 5 von einer Phyle
der Chalkidier in Erythrai spricht, hat Vischer 60 festsetzen kSnne. wiirde am besten nicht existieren
die Inschrift dorthin versetzt und in ihr das
Zeugnis fur eine Chiliastyeneinteilung in Ery-
thrai erblickt. Andere Stadte, wie Byzanz haben
zwar Hekatostyen, aber keine Chiliastyen.

[Szanto,]

XiXioi. In mehreren griechischen Staaten
wird unter diesem Namen die fixierte Zahl der
tausend Vollberechtigten verstanden, denen die

(Herod. I 59. VII 235. Diog. Laert. I 68. 71).

Wie uberhaupt die grossen Manner der alten Zeit,

so wurde auch er in die Zahl der Sieben Weisen
aufgenommen, zuerst bei Platon, und hat seitdem

unter ihnen einen festen Plate (Plat. Protag.

343 A. Diog. Laert. I 13. Paus. X 24, 1) Er
hat an den Geschichten, die sich an sie kntipfcn,

z. B. an der Erzahlung vom Dreifuss, seinen An-
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teil (Diog. Laert. I 29fA erscheint auch in Plu-

tarchs Gastmahl der Sieben Weisen und giebt

Her einige Ausspriiche zum besten (c. 2. 7. 11.

12). Auch mit Aisopos wird er hier und anderswo
zusammengefiihrt (Diog. Laert. I 69. 72). Ver-

schiedene der bekannten Lehensregeln werden ihm
zugeschrieben, so das yvw&i aavzov (Schol. Plat.

Phileb. 48 C ; Alcibid. 129 A j vgl. Diog. Laert.

I 40. Stob. flor. XXI 26), das wdb> ayav (Schol.

Eurip. Hippol. 264) und das eyyia jrapa <5'aVa 10

(Diog. Laert. I 73. DiooT. IX 9f.). Es gab unter

seinem Namen eine Sammlung kurzer Spriiche

lakonischer Art [to. XtAojvog jiagayysXftara bei

Plutarch, de aud. poet. 14), die man nach dem
Urheber auch als chilonisch hezeichnete (Xdco-

vsiog tQoaog Diog. Laert. I 72). Wir finden eine

Anzahl zusammengestellt bei Diog. Laert. I 69f.

Stob. flor. HI 79 y. V 31. XXI 3. XLVHI 24.

LXX 15. CVin 72. CXn 11. CXXVI 15. flor.

Mon. 264. dicta sept. Sap. 2 (Stob. IV p. 296 20

Mein.).

2) Lakedaimonier, Sohn des Demarmenos,
Vater der Perkalos, die zuerst mit Leotychides ver-

lobt, spater aber mit dem Konige Demaratos ver-

mahlt war (Herodot. VI 65). Vielleicht ein Enkel
von Nr. 1.

3) Lakedaimonier, kOniglicher Abkunft. Er
erhob nach dem Tode des Kleomenes III. Anspriiche

auf das Konigtum der Eurypontiden und suchte

den Usurpator Lykurgos zu sturzen. Wie Kleo- 30

menes III. machte er der Menge Hoffnung auf

Landbesitz und Gfiterteilnng ; er gewann etwa
200 Anh&nger und iiberraschte und totete die

Ephoren. Aber Lykurgos, der in seinem Hause
iiberfallen wurde, entrann, und als Ch. auf dem
Markte erschien, fand er keinen Anklang. Die
Mehrheit wandte sich vielmehr gegen ihn und
er entfloh nach Achaia (Winter 219/218 v. Chr.),

Polyb. IV 81. Seine weiteren Schicksale sind

unbekannt. [Niese.] 40
4) Lakedaimonier. Flottenfiihrer, wird wahr-

scheinlich wahrend des korinthischen Krieges von
Demainetos dem Buzygen, und Kleobulos, Sohn
des Glaukos aus Acharnai, demmutterlichen Oheim
des Eedners Aischines, in einer Seeschlacht be-

siegt, Aesch. U 78. Schafer Dem. 12 221.

Wohl mit diesem identisch ist Ch. , der Schwie-

gersohn des KOnigs Agesilaos, welcher im J. 364
bei Kromnos im Kampf mit den Arkadern
fallt, Xen. hell. VH 4, 23; vgl. Schafer 12 50
222, 1.

5) Cheilon aus Patrai in Achaia. Zweifacher

Periodonike , gewinnt er ausserdem noch einen

Sieg in dan nemeischen und zwei in den isthmi-

schen Spielen, Pans. VI 4, 6; dass er nur einen

und nicht zwei Siege zu Delphoi errungen, be-

richtet auf Grand ungenauer Lesung des auf dem
Standbilde zu Olympia befindlichen Epigramms
falschlich Pans. a. O.; vgl. Preger Inscr. graecae

metr. ex seriptoribus collectae (Leipzig 1891)60
nr. 130 Anm. 1. Seine olympische Siegerstatue

war ein Werk des Lysippos von Sikyon; vgl.

Brunn Gesch. d. griech. Kunstler I 359. Er
findet, wie das erwahnte Epigramm bezeugt, sei-

nen Tod als Krieger und zwar, wie Pausanias

bemerkt, entweder in der Schlacht bei Chairo-

neia oder im lamischen Kriege; vgl. Paus. VII
6, 5. Schafer Dem. HE 2 379, 2. G. H. Por-

ster Olymp. Sieger, Progr. Zwickau 1891 nr. 384.

1892 p. 5. [Kirchner.]

6) Der Cos. 193 und 204 n. Chr. L. Fabius
Cilo (gr. Kdlcov oder Kilcov) wird mehrfach (Lan-
ciani Sill. aq. nr. 167. Hist. Aug. Comm. 20, 1

und Zos. II 4, 3. 7, 2) falschlich Chilo (gr.

XB.av) genannt, S. Cilo. [Groag.]

7) Vicarius Africae 374—375 (Cod. Theod.

XH 6, 16. XIII 4, 4. 6, 7; wenn ihn das letzte

dieser Gesetze proconsul Afrieae nennt, so kann
dies schon deshalb nicht richtig sein, weil das

Proconsulat zu jener Zeit von Q. Aurelius Sym-
machus bekleidet wurde, Seeck Symmachus p.

XLVIII). Er und seine Frau Maxima reichten

bei dem Stadtpraefecten Olybrius (369—370) eine

Klage auf Giftmiseherei ein (Amm. XXVIII 1, 8).

Dass ihn Ammian schon damals ex vicario nennt,

ist nur als Gedachtnisfehler zu betrachten.

[Seeck.]

Chilonis (Xdcovk oder Xedcovi'g). 1) Lake-

daimonierin, Tochter des Kleades, Gattin des

Kdnigs Theopompos. Sie soil nach einer Erzah-
lung Polyaens (VIII 3) ihren von den Arkadern
gefangenen Mann durch ihre Aufopferung befreit

haben.

2) Tochter des weisen Chilon (s. Chilon Nr. 1),

wird unter den pythagoreischen Weibern aufge-

fiihrt bei Iambi, vit. Pyth. 267.

3) Tochter des Leotychides aus der konig-

lichen Familie von Sparta. Sie war vermahlt

mit Kleonymos, zog aber ihrem bejahrten Gatten
den jungen Akrotatos vor, Sohn des Konigs Areus.

Dies war eine der Ursachen, aus denen Kleonymos
sich von seiner Vaterstadt abwandte und die

Waffen des Pyrrhos auf Sparta lenkte (Winter

273/272). Als der Kampf um die Stadt tobte,

war Ch. entschlossen , dem Kleonymos nicht in

die Hande zu fallen und hatte filr alle Falle einen

Strick bereit. Die gliickliche Verteidigung der

Stadt befreite sie von ihren Befiirchtungen. Plu-

tarch. Pyrrh. 26—28. Parthen. erot. 23.

4) Tochter des Konigs Leonidas II., Gattin

des Kleombrotos, den Agis IV. an Stelle des Le-

onidas zum KOnig erhob. Als ihr Vater in die

Verbannung gehen musste, trennte sie sich von

ihrem Manne. Jedoch nach der Eiickkehr des

Leonidas. als Kleombrotos den Schutz eines Heilig-

tums aufsuchen musste, gesellte sie sich wieder

zu ihm, unterstiitzte seine Bitte um Schonung
und begleitete ihn in die Verbannung (241 v. Chr.).

Plut. Agis 17f. [Niese.]

Chimabes, neben Vites als nordisches Volk
erwahnt beim Geogr. Eav. p. 28, 17. Zeuss Die
Deutschen 668 Anm., erkennt darin Antes et Vi-

nades (= Venethae). Leichter empfiehlt sich die

Verbesserung Ghunabes, Chunaves, vgl. Leo Dia-

conus VI 8 p. 103; die Bulgaroi (s. d.) stammen
cbio icov Korgdycor Xatagoyv re xal Xovvaftcov;

Ps. - Callisthenes III 28 ed. Meus. : XaCdgovg
Bovlyaoovg Xovvafiovg; im Mittelalter hiess eine

centrale Landschaft der illyrischen Albania Xov-
vaflia, Hunavia, und den Chunavti vergleicht ein

altslawisches Fragment mit einer Katze.

[Tomaschek.]

Chimaira (17 Xi/iatQa), Name verschiedener

Ortlichkeiten (Berge, Schlfinde, Platze, dann auch
von Castellen). fiber die Bedeutung des Namens
siehe die einzelnen Artikel.
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1) Zufluchtsort der epeirotischen Chaoner, die

nach Skyl. 28 nara xcb^ag, nicht in umfriedeten
Ortschaften wohnten. Den Namen hat die Be-
festigung jedenfalls von dem Namen des Platzes,

einer FelsMhe, die auf beiden Seiten durch das
Bett eines x^aQQ°? (waP ?) geschtitzt war. Bei
Theodoridas Anth. Pal. VH 529 heisst wohl der
namliche Ort Xi/moa, bei Plin. n. h. IV 4 Chimera
var. CMmara. Die Feste lag nicht weit ober-

LOwenkopf und als Schwanz eine Schlange ge-

tragen habe.

Darstellungen der Ch. sind nicht seiten, so-

wohl allein als auch im Kampf mit Bellerophon,
s. unter Bellerophon oben S. 251. Die beruhm-
teste Darstellung ist die grosse griechische Bronze
in Florenz, abgebildet bei Baumeisier Denkm.
I 301, fig. 316. Brunn-Bruckmann 464 (319).
Milchhflfer, Anfange der Kunst in Griechen-

halb des Hafens Panormos, jetit IJatietjfiog an der 10 land 81 will die Bildung der Ch. durch mecha-
Westkiiste von Epeiros im Gebiet der akrokerau-
nischen Berge, 60 Stadien siidOstlich von Aulon,
das 600 Stadien von Dyrrhachion lag (Anna Comn.
XII 8). Nach Plinius a. a. O. floss am Hilgel
Aquae regiae fons heraus. Procop. de aedif, IV 4.

Anna Comn. X 8. XII 8. Heutzutag heisst der
von Arnauten bewohnte ganze Bezirk der akro-
keraunischen Berge Chimara und ebenso das
Stadtchen, das sich jetzt an der Statte von

nisches Aneinanderrucken von Tiertypen erklaren,
und glaubt sie auf Inselsteinen zu erkennen. Da-
gegen Kossbach Archaol. Ztg. 1883, 323. Als
Wappentier haben Korinth, Sekyon, Kyzikos, Ze-

leia die Ch., s. Head HN 336. 345. 451; Num.
Chron. 1875 pi. X 9.

Die Localisierung der Ch. ist secundar. Durch
Homer ist die Sage Lykiens allgemein geworden,
wo sie am Kragosgebirge gedacht wird, spater

Ch. beflndet. W. Leake Northern Greece I 80. 20 an der Statte der Erdfeuer von Jarnatsch: Benn-
K. Bursian Geogr. v. Griechenl. I 15f.

[Btirchner.]

2) Der Sitz der Ch. (Nr. 3) wurde urspriinglieh

nach der Westkiiste von Lykien verlegt, in die Nahe
des Xanthosthales, Horn. II. VI 179. Strab. XIV
665 erwahnt 1? Xi/naiQa <paQay% am Kragos. Es
wird die Schlucht von Avian sein, die bei Alindja
auf die Kflste trifft. BenndoTf Keisen in Lykien
und Karien I 82 mit genauen Quellenangaben.

dorf-Niemann Keisen in Lykien und Karien
1884, 82. Oskar Treuber Beitrage zur Gesch.
der Lykier, Tiibinger Progr. 1886 und oben Nr. 2.

Neben rationalistischen Deutungen der Ch.
als Hure und Schiff (Schol. Tw. II. VI 181.
Herakl. neol omiatcov 15) ist sie bereits im Alter-

tum als Reprasentantin feuerspeiender Berge ge-

dacht worden, wie ihre Localisierung an solchen

Statten Lykiens zeigt, vgl. Pomp. Mela I 15.
Kiepert Forma orb. ant. IX und Specialk. d. 30 Plin. n. h. II 236. V 100. 131. Serv. Aen. VI
westl. Klein asiens XIV.

Spater wurde- die Sage bei dem Erdfeuer von
Yanartasch an der Ostktiste localisiert, wahrschein-
lich durch Antigonos von Karystos (Partsch
Abhandl. f. Martin Hertz 119, 1, vgl. Benn-
dorf a. a. O.); Ktesias (bei Plin. II 236. V 100)
und Skylax 100 erwahnen das Feuer, kennen aber
den Namen nicht (Partsch a. a. O.). Beschrei-
bung des Phaenomens bei Seneca ep. 79. Bei

288. Moderne Deutungen s. u. Bellerophon
oben S. 251.

Mit andern Schreckgestalten ist die Ch. in

die Unterwelt versetzt, Verg. Aen. VI 288. Lu-
cian. dial. mort. 30, 1; Nee. 14; Hermot. 72.

[Bethe.]

Chimaireus (Xi/iaiQevs), Sohn des Prometheus
und der Kelaino, einer Tochter des Atlas. Mit
seinem Bruder Lykos lag er in Troia begraben.

Strab. XIV 666 und Plin. V 131 muss irgend 40 Ihre Griiber zu ehren wurde den Spartanern wah
eine TJngenauigkeit vorliegen, da hienach die Ch. '

' ~ ~ ~ ""

an der Siidkiiste gesucht werden musste. Das
Feuer ist in diesem Jahrhundert von Beaufort
wieder entdeckt worden; genaue Beschreibung
bei Berg Ztschr. f. allgem. Erdk. 1854, 307.
v. Luschan Beisen in Lykien II 138. Tietze
Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. 1885, 353.

[Ruge.]

3) Ein dreigestaltiges Ungeheuer der feind-

lichen Urwelt, von einem Himmlischen umgebracht, 50
wie die Giganten und andere Ongetume. Hesiod.

Theog. 319ff. nennt sie neben Kerberos, Hydra,
Sphinx ein Kind der Echidna und des Typhaon

;

Pegasos und Bellerophontes hatten sie getOtet.

Pegasos ist das Gotterross. Bellerophon ein halb
verschollener Gott; s. unterBelleroph'on. Homer
giebt II. VI 180 und XVI 328 die lykische Sage
von ihrer Besiegung und ihrer Aufziehung durch
Amesidoros.

rend einer Pest vom Orakel befohlen. Zu diesem
Zwecke schickten sie den Menelaos nach Troia,

der dort mit Paris Gastfreundschaft schloss und
ihn mit nach Sparta nahm (s. Antheus Nr. 3),

wo er Helena raubte (Lykophr. 132 mit Schol. u.

Tzetz. zu 132. 136. 219. Phavorin. s. "Atlag.

Eustath. Horn. 521 , 30). Schol. min. H. V 64
bezeichnet Ch. und Lykos als xovg ev Tqou} kqo-

vtovg daifiovag. [Wagner.]

Chimaridai {Xi/uagldai) , Adelsgeschlecht in

Athen (Hesych.). Toepffer Att. Genealogie 311.

[v. SchoefFer.]

Chimaros, eponymer Beamter in Magnesia
am Maiandros auf einer Munze, Imhoof-Blu-
mer Monnaies grecqu. 291, 85. [Kern.]

Chinalaph (XivaXdtp, scheint besser beglaubigt

als Xivatpa).), Fluss in Mauretanien, wenig west-

lich von Caesarea miindend, Ptol. IV 2, 5. 18.

Danach der Oued Messelmoun oder Nesselmoun.
Wie Typhon schnaubt Ch. nach Homer wie 60 Doch wird gewOhnlich, der Namensahnlichkeit zu

Hesiod und Spateren (z. B. Pindar 01. XHI 128)
Feuer, die sie auch sonst gleich schildern als eine

Verbindung von LStte, Drache und xifuuQix, d. i.

Ziege. Hesiod sagt deutlich, dass sie die drei

Kopfe dieser Tiere trug, der Homervers H. VI 181

XQnofc /Jcor, om&sv 8s dQaxwv, fiioat) Se ppuxioa

ist aber im Scholion Twl. B mit Polemik gegen
Hesiod derart erklart, dass der Ziegenleib einen

Liebe, der Ch. mit dem Chelif, dem Haupttluss

des westlichen Algeriens, identificiert (C a t La Mau-
rdtanie Ce"sarienne 29), der viel weiter westlich

mflndet. [Dessau.]

Chindaioi, Nachbaren der Charandaioi (s. d.),

Orph. Argon. 756fTgl. die Chindenoi, ein sara-

kenisches Volk neben den Madianoi, Nonnosi fragm.

bei Phot. bibl. 3. [Tomaschek.]
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Chindita, Stadt in Aithiopien am rechten

TJfer des Nils. Bion bei PHn. n. h. VI 178.

[Sethe.]

Chindrum flumen, im kaspischen Steppen-
gebiet diesseits yon den Chorasmii, Plin. VI 48

;

vielleicht Chrindum, s. Chrendoi; es lasst sich

auch zend. qandra = iucundus zu Grunde legen.

[Tomaschek.]
Chinea (so Lachmann, Cycnaea vulg.) spe-

cula, Berghohe bei Briria. Catull. LXVII 28.

[Hiilsen.]

Chinna (Ptol. II 16, 12) s. Cinna.
Chinzeros (XtvCrjoog, assyrisch-babylonisch

VMnxer), etwa seit der Mitte des 8. Jhdtsl v. Chr.
Beherrscher des, wie es scheint, im Anfange des

neunten gegriindeten chaldaeischen Fiirstentumes
Bit-AmukMni siidlich von Babylon. Wahrend
der Zeit voriibergehender Schwache des assyrischen

Reiches vor der Thronbesteigung Tiglathpile-

schworenen den ihm verwandten Tyrannen Kle-
archos von Herakleia, fand aber selbst dabei den
Tod und brachte seiner Vaterstadt nicht die Be-
freiung, da Klearchos Bruder Satyros die Tyran-
nis behauptete (Ind. Hercul. philos. Acad. ed.

Biicheler, Grfsw. 1869, col. VI 13. Memnon bei
Phot. bibl. cod. 224. Iustin. hist. XVI 5, 12.

Suid. s. KXsoqxos)- Siebzehn flngierte Briefe des
Ch., meist an den Vater gerichtet, sind erhalten;

10 herausgegeben mit den Fragmenten des Memnon
u. a. von Orelli Lps. 1816, wo liber Hss. und
altere Ausgaben beriehtet, auch die Abhandlung
von A. G. Hoffmann Comment, soc. philol. Lips.

Vol. Ill p. II p. 234ff. wiederabgedruckt ist;

und in Hercher Epistologr. Graeci. Zeller
Philos. d. Gr. II a * 421, 1. [Natorp.l

3) S. Chionis Nr. 3.

Chione {Xiovrj, von %ia>v, Schnee, bei Nr. 6 viel-

leicht mit Bezug auf weisse Kalkfelsen). 1) Toch-
sars III. 745 oder wahrend der ersten Eegierungs- 20 ter des Nilus und der Okeanostochter Kallirrhoe.
jahre dieses Konigs scheint er eine Art Hegemonie
fiber die in den Grenzen des alten babylonischen
Reiches ansassig gewordenen chaldaeischen Stamme
errungen zu haben. Nach dem Tode des letzten

altbabylonischen Konigs Nabuschumukin 732 be-

machtigte er sich des Thrones von Babylon (Ba-
bylon. Chronik B 16ff. bei Eb. Schrader. Keil-

schriftliche Bibliothek, Berlin 1889ft. II 276f.

;

vgl. Konigsliste A IV a. a. 0. II 287) , behaup

Auf dem Lande lebend erleidet sie von einem
Landmann Unbill und wird darauf von Hermes auf
Geheiss des Zeus in die Wolken versetzt. Deshalb
heisst der Schnee %u»v und verdirbt die Saaten.
Etymologischer Mythus bei Serv. Aen. IV 250.

2) Tochter des Boreas von der Erechtheus-
tochter Oreithyia, von Poseidon Mutter des Eu-
molpos, den sie heimlich gebiert. Um nicht ent-

deckt zu werden, wirft sie das Kind ins Meer,
tete sich aber unbehelligt kaum etwas iiber ein 30 worauf Poseidon es der Benthesikyme ubergiebt.
Jahr auf demselben. Als 731 Tiglathpilesar zur

Ziichtigung der Chaldaioi in Babylonien einriickte,

scheint er Babylon ohne Schwertstreich preisge-

geben und sich nach Sapea der befestigten Haupt-
stadt seines Stammlandes, zuriickgezogen zu haben,
Hier von dem assyrischen Heere belagert (Thon-

tafelinschr. Tiglathpilesars III. A 23ff. a. a. 0.

II 15f.; vgl. Verwaltungsliste a. a. 0. I 214f.),

muss er einige Zeit erfolgreich Widerstand ge-

Geschwister der Ch. sind Kleopatra, Zetes, Kalais.

Eurip. Erechtheus, Lykurg. c. Leocr. 98. Apollod.
Ill 199. 201 W._ Paus. I 38, 2. Schol. Apoll. Rhod.
I 201 (noch eine Schwester Chthonia). Schol.

Theokr. VII 76 (ein Bruder Haimos). Schol. Eur.
Phoen. 854. Hyg. fab. 157. Clem. Alex. Protr.

32. Dieser Ch. nachgebildet ist

3) die Tochter des Arkturos, von Boreas ge-

raubt und auf den Berg Niphantes gebracht, wo
leistet haben, da ihm die babylonische Chronik B 40 sie ihm den Hyrpax gebiert. Ps.-Plut. de nun
(22, a. a. 0. II 276f.) als babylonischem Konig
eine Regierungszeit von drei Jahren giebt and
in der That Tiglathpilesar erst 729 oder 728 offi-

ciell in Babylon die Regierung antrat (Verwal-

tungliste a. a. 0. I 214f.). Bei der schliesslich

doch erfolgten Eroberung von Sapea gefangen
genommen, scheint Ch. allerdings nicht hinge-

richtet worden zu sein (vgl. Babylon. Chron. B
19ff. a. a. 0. n 276f.), aber fur die Annahme

5, 3. Drei riesenhafte SOhne des Boreas und der
Ch., welche bei den Hyperboreem Priester des

Apollon waren, erwahnt Hekataios von Abdera
frg. 4, PHG II 387. Ael. de nat. an. XI 1; vgl.

Diod. II 47, 7.

4) Tochter des Daidalion. Apollon und Her-
mes wohnen ihr in der gleichen Nacht bei, von
jenem gebiert sie den Philammon, von diesem den
Autolykos. In stolzer Oberhebung schmaht sie

Tieles (Babylonisch-assyrische Geschichte, Gotha 50 die Artemis, diese aber tStet sie mit dem Pfeil

1886ff. I 236) ,Tiglathpilesar hat ihm wohl eine

gewisse Unabhangigkeit und ein eigenes Gebiet
lassen nrassen', fehlt jeder Anhaltspunkt. Wie
nach der Platteninschrift Tiglathpilesars (llf.

Keilschr. Bibl. II 4ff.) wenigstens ein erheblicher

Teil seiner Unterthanen, wird er vielmehr aus
dem Heimatlande nach Assyrien deportiert worden
sein. Der ptolemaeische Kanon bei Sync. 207 d.

208 d. 209 c. nennt Ch. fur das J. 731 als baby-

Den untrOstlichen Vater verwandelt Artemis in

einen Habicht. Eurip. Autolykos. Hvg. fab. 200.
201. Ovid. met. XI 301f. Die altere Sage nannte
statt der Ch. die Deionstochter Philonis. T o p ff e r

Att. Geneal. 39.

5) Eine Tochter der Niobe, Pherekydes frg.

102 b. Schol. Eur. Phoen. 159.

6) Eponyme von Chios, Steph. Byz. s. Xiog.

Metrodoros und Kleobulos bei Plin. hist. nat. V
lonischen Konig zusammen mit Utioog (= Phul, 60 136, FHG ITI 205. IV 364.

d. h: Tiglathpilesar HI.; s. Artikel Poros).
[Baumstark.]

Chion (Xicov). 1) Athenischer Archon 01. 103,
4 = 365/64. Diod. XV 77. Dem. XXX 17. CIA
II 682. [698 I]. [751 Alb]. [v. Sehoeffer.]

2) Sohn des Matris, aus Herakleia am Pontos,
Herer Platons, tfitete 352 v. Chr. (Diodor. XV
81, 5. XVI 36, 3) mit Leonides und andern Ver-

7) Nymphe, nach der Sage von Priapos Mutter
des Priapos von Dionysos. Schol. Theokr. I 21.

8) Krotalistria auf einer rf.-Vase, neben Rhodo
und Thalia. CIG 7468, vgl. Heydemann Satyr-

und Bakchennamen 29. [Escher.]

9) Typischer Name fflr ein schamloses Weib,
Iuven. m 136; vgl. Friedlander z. St. Mart.

I 34, 7. 92, 6 u. 0. [Stein.]
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Chionides, Dichter der alten Komoedie, ohne
Zweifel ein geborner Athener. Die einzige Zeit-

angabe fur ihn bietet Aristoteles Poet. c. 3

p. 1448 a 33 ixsT&ev (aus Sicilien) yv 'Emxapftog,
iiolktp naoxeoog 5>v Xicovldov xal Mdyvr/xog. Soil

diese Doppelbestimmung Sinn haben, so miissen

Ch. und Magnes Zeitgenossen, d. h. zu gleicher

Zeit in Athen als Dichter thatig gewesen sein.

Ebenso ergiebt sich, dass Ch. und Magnes fur

Aristoteles die altesten datierbaren Vertreter der
Komoedie waren, dass sie also damals dichteten,

als die Komoedienauffuhrungen in das officielle

Festprogramm der Dionysien aufgenommen und
darum aufgezeichnet wurden, d. h. etwa Ende
der sechziger Jahre (v. Wilamowitz Hermes
XXI 613). Dazu stimmt, was sich fur Magnes
aus Aristophanes

1

Rittern 519ff. schliessen lasst.

Die Irrtiimer bei Suidas erledigen sich um so

lekhter, als sie sich aus seiner indirecten Quelle,

eben aus Aristoteles, erklaren lassen: Xtcovt&rjs

'A&tjvaTog, xcofiixog xfjg aQ%atas xwficpbias, or xal
Xeyovat JiQtoxaywviOTTjv yevec&ai xfjg af>%a£ag xa>-

[tcpdias (also jigmxaywviaxrjg wohl soviel wie ag-

XVyos), SiSdaxetr Se ersoiv rj noo x5>v IIsQoixcdv.

Das Jahr 488 (01. 73, 1) ist Epicharms Epochen-
jahr (vgl. Anon. IIeqI xw/j.q>diag III yQovoig 8s

yeyovs xata ttjv oy SXvftTtidSa), und mit Epicharm
konnte Ch. verwechselt werden allein auf Grund
der fliichtig bentitzten Aristotelesstelle. Vgl. Suid.

Mayvrjg . . £jzif}di.Xei Ss 'Eiti^aQfiw vso; jiQeofSiitij.

Unter Ch.s Namen gingen zwei Dramen , die

"Hgoisg (dreimal -citiert bei Pollux, Suidas und in

Bekkers Antiatticisten) und die Ihmyol (dreimal

bei Athenaios); das letztere aber gait schon den
alten Kritikern f(ir unecht (<5 xovg eig Xicon'^v
avarpsgofievovg ITrcojcoiig Troirjoag Athen. IV 137 e,

vgl. XIV 638 d), und dafiir hatten sie gewiss noch
andre Grunde als den auch fur uns erkennbaren,

dass der von dem Dichter erwahnte Tragiker
Gnesippos, des Kleomachos Sohn, in die Zeit des

peloponnesischen Krieges gehOrt, vgl. Kratin. frg.

15. 97. 256. [Eupolis] frg. 139, dazu Telekleid.

frg. 16 und Hermipp. frg. 45, bei denen er N6&-
iTiTios heisst , zweifellos derselbe (v. Wilamo-
witz Observ. crit. in comoed. 27). Daraus dass

die "Hoa>eg, soweit wir wissen, nicht angezweifelt

wurden, ergiebt sich natiirlich noch nicht ihre

unbedingte Echtheit ; ebenso gab es unter Magnes
Namen neun Komoedien, die ausdrucklich fur Fal-

schungen erklart wurden, vgl. Anon. Ileal xcofico-

Siag III. Die altesten Dichter werden ihre Stticke

noch gar nicht des Aufschreibens fur wert gehalten

haben. Eine dritte Komoedie des Ch. ist nur
bei Suidas erwahnt ; der Titel ITeoaai ij 'Aoavoiot

ist mehr als bedenklich. Nicht nur die Dich-

tungen, auch der Mann selbst war bald in Ver-

gessenheit geraten ; ausser bei Aristoteles', der

die altesten Didaskalien eingesehen hatte, finden

wir sein en Namen nur noch bei Vitruv VI pr. 3

genannt : non minus poetae qui antiquas eomoe-
dias graece scripserunt easdem sententias versi-

bus in seaena pronuntiavertmt , ut Euerates
Chionides Aristophanes, maxime etiam own his

Alexis u. s. w. Aber diese Zusammenstellung ist

sehr verdachtig, zumal es einen Komiker Eukrates
nicht gegeben hat; man erwartet die fiblichen

Namen Eupolis Gratinus Aristophanes. Cber
einen dem Ch. von den Modernen falschlich zu-

geschriebenen Vers s. Hermes XXX 432. Vgl.

M ein eke Com. I 27. Die Fragmente bei Mei-
neke H 5. Kock I 4. [Kaibel.]

Chionis (Xtovcg). 1) Lakedaimonier, der sie-*

benmal in Olympia siegte, nach Pausanias (Til

14, 3) viermal im Stadion und dreimal im Di-

aulos. Die Liste der Olympioniken verzeichnet

einen dreifachen Sieg im Stadion 01. 28. 29 und
30, d. i. 668. 664. 660 v. Chr. (Paus. IV 23, 2.

10 10. Vin 39, 3. Euseb. chron. I p. 197). Iohannes
Ant. I 27 (FHG TV 540, wo Xtdvov xov Adxwvog
uberliefert ist) erzahlt, dass er 52 Fuss weit habe
springen konnen. Spater soil er mit Battos zu-

sammen nach Kyrene gezogen sein. In Olympia
und in Sparta hatte er eine Ehrensaule mit dem
Verzeichnis seiner Siege. Paus. in 14, 3. VI
13, 2ff. J. H. Krause Olympia 261.

2) Lakedaimonier, wird unter denen genannt,

die den Frieden des Nikias und das darauf fol-

20gende Biindnis mit Athen beschworen (Thuk. V
19, 2. 24, 1). [Niese.]

3) Chionis aus Korinth, Erzgiesser, s. unterAm y-

klaios Nr. 4. Ohne Zweifel ist er identisch mit
dem von Vitruv. HI praef. 2 erwahnten Chion
Corinthius, der dort zu den Ktlnstlern gezaMt
wird, denen das Schicksal keinen ihrer Tuchtig-

keit entsprechenden Ruhm gegOnnt habe.

[C. Robert.]

Chionitae, ein nordisches, den Persern bald

30 feindliches , bald mit ihnen verbiindetes Volk,

im J. 356 mit Euseni, im J. 358 mit Gelcrni zu

den gentes extimae gerechnet, im folgenden Jahre

unter seinem rex Grumbates neben Albani und
Segestani an der Belagerung von Amida durch

Sapor II. beteiligt; Ammian. Marc. XVI 9, 4.

XVII 5, 1. XVLH 6, 22. XIX 2, 3. Zweihundert
Jahre spater heissen die Tiirken vom Altai und
im Zweistromland bei den Persern Keofii-xicoves,

Theophan. frg. in Corp. scr. Byz. vol. I 484, oder

40'Egfj.ij-xcoveg, Theophan. Chron. p. 371 vom J. 563,

d. i. nach volkstiimlicher Umdeutung des Namens
Xovvvl (Theophylact, Sim. VII 7. 8) ,die Heiss-

bliitigen', npers. Germ-cMni, von ehun zd. vohuni
,Blut'. Nach Zonar. XII 20, 1 soil bereits Cams
im Kampfe mit den Hunnen, den Kampfgenossen
der Perser, sein Leben verloren haben ; die arme-

nischen Chronisten verlegen den Hauptsitz der

Hun- oder Hiun-kh an die Nordseite des Kau-
kasos. Die Qyaona , Hwyauna des AwestS , die

50 Gegner des Kavi-Vistacpa nnd des zoroastrischen

Glaubens, erklart man jetzt freilich als blosse dis-

sidentes, welche abgesonderte Pfade wandeln,
hwa-yaona; ebenso zweifelhaft erweist sich der

Bezug der Hunu von VaScka zu den Hunnen der

geschichtlichen Zeit; s. Chunoi, Hunni.
[Tomaschek.]

Chionnes (Xtowrjg), Sohn des Diogeitondes,

Thebaner. Dichter der neuen Komoedie, siegt bei

den Amphiaraen zu Oropos Anfang des 1. Jhdts.

60 v. Chr., IGS I 420. Derselbe kommt auch IGS
I 4149 um die Mitte des 1. Jhdts. vor.

[Kirchner.]

Chiorenda, Ort Agyptens beim Geogr. Biv.

m 2. [Sethe.]

Chios (i? Xlog, nach Plin. n. h.V 136 bei

einigen Xla ; der Bewohner Xiog ; latinisiert Chlus

,

daneben Chia [adiect.] insula). 1) Insel im aegae-

ischen Meer, dessen 'Ixdoior nelayog ihre Siidkiisten
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bespiilt (Entfernung von Samos Plin. n. h. II 245 Teller Geologische Beobachtungen auf der Insel
und V 136 : 94 m. p., von Teos Plin. n. h. V 138 : Oh. = Denkschr. Akad. Wien. Math. Kl. XL (1880)

71Va m. p., von Lesbos [Sudkiiste] Plin. n. h. V 340—356. P. Tschichatscheff Asie Mineure II
139 : 56 m. p., von Mytilene 65 m. p., im Mitfcel- 251—255. J. Pitton de Tournefort Relation
alter ebenso, vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad. d'un voyage du Levant, Amsterd. 1718 II 140ff.
Wien CXXIV1891 vin 20), der ionischen odei H. F. To zer The Islands of the Aegean, Oxf. 1890,
erythraeischen Halbmsel und der Chalkitis gegen- 139—156. H. K. Whitte De rebus Chiorum
iiber (kiirzeste Entfernung 7,5 km., bei Strab. XIY publicis ante dominationem Eomanorum, Hauniae
645 60 Stadien), im Mittelalter Xiog (genuesisch 1838. A. W 1 a s t o s Xuuca rjzoi iazogia zrjg

Scio), auch Mavgovrjaifov), persisch Sejex, arabisch 10 vqoov Xiov. Ev 'Eg/iovndXei 1840. D. Sygoma-
Dschesirat-al Mastiki, tiirkisch Saqis adasch ge- las Ilgayftazsia suqi zrjg Xiov. 'Ev'A&rjvaig 1884.
nannt. Die mythologisierenden antiken Etymo- Ausserdem die Litteratur bei A. Miliarakis
logien zam Namen Xiog bei Plin. n. h. V 136. NeoeXXqvixri rsaygaquxr) QiXoXoyla, 'Ev *A&r)vmg
Pans. VTI 4, 6. Steph. Byz.; beachtenswert Isid. 92 I. Inschriften ausser im CIG II und IV in
orig. XIV 6: Syri masticken ehion vacant, da- vielen oben angefnhrten Schriften und in andern
gegen mit Unrecht Bochart Geographia sacra Werken und Zeitschriften. Miinzen: Mionnet
(Lugd. Bat. 1707) 382ff. von NJltt = Schlange Description III 265ff.; Suppl. VI 388ff. Imhoof-
(unter Berufung auf Ael. h. a. XVI 39, s. u.; vgl. Blumer Monnaies grecques, Par. 1883, 297ff.;
aXTvog = Mastixbaum). Dichterische Beinamen Abh. Akad. Munchen XVHI (1890) 654. Vgl.
waren: Al&alla. Ephoros bei Plin. n. h. V 136; 20Friedlander Bepertorium 269ff. Head HN
Ai&olri bei Steph. Byz. ; Ilixvovaoa (von den Pi- 513f.

nien, vgl. den Ortsnamen Ilizvg, jetzt Pity6s, auf Karten: Nr. 1645 der Britischen Admiralitiit,
der Insel) Strab. XIV 589. Plin. n. h. V 136, Karte zu Paspatis s. o. Kiepert Westl. Klein-
Mdxgig (von der langlich gestreckten Gestalt) Plin. asien Bl. VII; Pormae orb. ant. IX. Geologische
n. h. V 136. Aithalia und Pityussa sind auch Ubersicht bei Teller (s. o.).

fur andere Platze vorkommende Namen, Aithalia Chorographie: Die Insel ist 826,7 Qkm.
und Makris hiessen auch zwei Eilande in der gross (das Fiirstentum Eeuss j. L. 830 km.).
Nahe. Nach Strab. XIV 645 betriigt ihr Umfang 900 Sta-

Litteratur (Auswahl): Ch. Alimonakis Xiog dien, nach Isidor (bei Plin. n. h. V 136) 134 m. p.,

17 vijoog iv rfj dgxaidzt)zi, Erlangen 1882 (Inaug.- 30 nach Plin. a. a. O. 125 m. p. Sie erhebt sich im
Diss.)i P. Belon Les observations de plusieurs IleXiwaTov {}etzt"Ayiog'HXiag, s. u.) bis zu 1260 m.
singularity etc. trouve'es en Grece etc., Par. 1553. Od. Ill 170 wird die Insel nauiaXoeooa = klippen-
Chr. Bondelmonte Liber insularum Archipelagi reich gcnannt. Eine Anzahl Eilande, Eeste der
ed. L. Sinner, Lips, et Berol. 1824. M. Boschini ehemaligenZwischenglieder zwischen demFestland
L'arcipelago con tutte le isole, scoglie, secche e und Ch., beweisen neben der geringen Tiefe des
bassi fondi, Venet. 1658. C. de Bruyn Reizen Sundes durch die tektonische und geognostische
door de vermaardste Deelen van Klein-Asia, de Gleichformigkeit mit beiden Eissteilen, dass an
Eilanden Scio.Bhodus Delft 1698. E.Chand- der Bruchstelle in tertiaren Zeiten Festland war.
ler Travels in AsiaM., Lond. 1776. G. Choiseul- Die Olvovaaai des Altertums, die jetzt 'Ayvovooou
Gouffier Voyage pittoresque de la Grece, Par. 40 genannten Inseln im Norden zwischen Ch. und
1782 I 87ff. A. ConzePhilologusXIV155ff. (die der Mimashalbinsel , zeigen altere halbkrystalli-
SaoxaXdxsxga [sog. Schule des Homer] Phanai). nische Schiefergesteine , der nordwestliche Teil
J. A. Cramer A geogr. and hist, descript. of Asia (Agtovoia der Alten), das ITehwaTov, das Gebiet
Min. Oxf. 1832 n 395—402. O. Dapper Nau- des jetzigen KagdafivXri, der Strich nordwestlich
keurige Beschryving der Eilanden in de Archipel von der alten Stadt palaozoische Schiefer und
der Middelantsche Zee, Amsterd. 1688 II 75ff. Sandsteine mit Kieselschiefer und Kalkeinlage-
G. v. Eckenbreeher Die Insel Chios. Vortrag rungen; mesozoische Kalkbildungen (Eeste eines
Berl. 1845. U. Einmius De Chio et eius statu miocanen Tieres gaben wohl Anlass zu den Sagen,
ac fortuna = Gronovii Thesaur. graec. antiqui- die Ael. h, a. XVI 39 erwahnt, wie ahnlich auf
tatum IV 1 p. 167. 544—550. N. D. Fustel de50 Sainos, Burchner Ion. Samos I 2, 6f.) sind in

Coulanges Memoire sur Pile de Chio, Archives dem grflssten Teil der Insel, abgesehen vom Nord-
des Missions Scientifiques et Litteraires V (Par. westen und Sudosten, wo limnaische Tertiar-

1856) 481—642. H. Houssaye L'ile de Chio bildungen anstehen. Strandebenen und y_sifiagoog-
dans l'antiquite\ Revue des deux Mondes XLVI Alluvionen giebt es nordlich und sudlicn von~der
Iff. W. Judeich Kleinasiat. Studien, Marburg alten Stadt und bei BoXXioodg.
1892. A. Ear awas Toxoygaipia xfjg vtjoov Xiov

; Kommt man zur See von Norden her, so er-

h Xiqj 1866. A. Korais Xiaxijg do%aioXoyiag blickt man einen hohen, felsigen uud waldigen
ilkrj = "Axaxxa HI Par. 1830. K. Kmmbacher Teil 'Agtovaia (jetzt 'Ajiavrnfuqia) mit dem dunkel-
Griech. B«ise 190ff. L. Lacroix lies de la Grece, grauen IItf.iwa.iov ("Ay. 'HXiag). Von der dunklen
Par. 1853 259ff. Ch. Newton Travels and Disco- 60 Farbe kommt dessen Name (xeh&vog), vgl. MiXaiva
veries in the Levant, Lond. 1865 I 214—217. A. axga beim jetzigen Dorf McXavidg im Gegensatz
G. Paspatis Xtanov rXcaoodgtov .Ev 'Afrrjvaig zum Vorgebirg "3py£rvov auf der Chalkitis gegen-
1888. R. Pococke A Description of the East and iiber. Von ihm nach Suden wird der Gebirgsgrat,
some others countries, Lond. 1743—52. E. Poppo der die Insel mit nordsudlicher , sich naher der
Beitrage zur Kunde der Insel Chios und ihrer Ostkuste haltender Achse durchzieht, etwas niedri-

Geschichte, Frankf. a. O. 1822. A. Prokesch ger, erhebt sich dann im Mittelteil zu 837 m. im
v. Osten Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen jetzigen Jlgoflaxog, senkt sich wieder und schliesst
aus dem Orient , Stuttgart 1836 n 545ff. Fr. mit divergierenden Auslaufern (siidlichster Punkt
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axQmxrjQiov <Mvai. (jetzt xafio; MaouxoxmQcov am jetzigen Atpevag Meaziov angesetzt. Dazu
300 m.). Eine kegelformige Inselklippe ist das passt nicht gut der Name Noziov. Notion ist ein

Eiland Bsvezixov. Der Gebirgsgrat, der ebenso- Teil der heute so genannten Maoxixoxcoga , der
wenig jetzt ,

wie es im Altertum der Fall war, Gegend der Mastixdorfer. 5) Milatva axzri in einer

einen einheitlichen Namen tragt, entsendet viele chiischen Inschrift ionischen Dialekts (wohl bei
Querriegel, zwischen d«nen mehr oder weniger der Mslaiva axqa anzusetzen), Movastov x. (tipho-
ausgebreiteteThaleiandieSeesichhinausstrecken, &qxTj zijg ev Sfj-vgrji Evayyehxijg Sxolfjg IIsq.

namentlich nordlich und siidlich der alten Stadt ft h. a 1876 a. 40 &q. gvy 6. Ebendort ist ein

Ch. (jetzt KdotQov) , durch den Fleiss der Be- Bezirk 6) Ao<pTrii genannt , mOglicherweise das
wohner sehr ergiebig an edlen Baumfriichten. Der 10 welligeHugelland mit Tafelbergen im sudOstlichen
slidliche Teil, das Gebiet der heutigen fiaanxo- Teil des Gebiets der Maazix6x,(OQa.
xcogca, tragt den Charakter eines kultivierten Gebirge und Berge: Vor allem ist der Name
Hains von Oliven- (und Agrumi)baumen und na- des IlehvvaZov (s. o. S. 2288) zu erwahnen , bei
mentlich ausgezeichneten Lentiskusterebinthen

,

den Schriftstellern in etwas verschiedener Form
von denen das beriihmte chiische Mastichiharz ge- auftretend: Ilshvaiov Strab. XIV 645. Nicephor.
wonnen wird. Im Altertum gab es in der Nahe geogr. synopt. 512—554, Pdlmaeus Sil. Ital. VII
des Apollontempels von 4>avai, in dem dort vor 210, lleUtjvaiov Schol. Dionys. orb. descr. 536,
rauherWitterung geschiitzten Bezirk, einen Dattel- Pelinna (patulaj Avien. 714. Arius auf Ch. wild
palmenhain.

,

• von Vib. Sequester unter den monies genannt
Teils von der Beschaffenheit des Bodens und20w»<fe vinum Ariusiwm; also ist damit die Berg-

seiner Bewachsung, teils von der horizontalen gegend Agiovaia gemeint. Die Karte zu Paspa-
Gliederang stammen sechs Namen fur Bezirke auf tis (s. o.) bietet, ohne dass die Quelle im Text
Ch. im Altertum: 1) 'Agmvoia, Strab. XIV 645. angegeben ware, fiir den jetzigen Ilgo^aToe oder
An Ableitung des Namens aus dem Semitischen Ilgo^azag , an dessen Ostabhang das beriihmte

(Bochart' Geogr. sacr. 384 T?2~5i«1~lri = Berg Kloster Ma Movrj (westlich von der Stadt) liegt,

des vorztiglichsten Weins) ist aus mehreren Grun- einen alteren Namen Ilsv&odog (wohl mittelalter-
den nicht zu denken. Ich vermute, der Name lich). Uber XrjXmnog s. Korais 24. Vorge-
bezeichnet eine Gegend, in der die Ilexart agia birge: Von den sehr vielen Vorgebirgen der Insel
haufig vorkommt (ahnlich schon Korais 7). Die sind nur die Namen MsXaiva axga (jetzt Meka-
Eigenschaften, die Theophrastos (hist, plant. Ill 30 nog oder 'Ay. NixoXdov 4xQa)zrjoiov) im Nord-
3, S. HI 4, 2. Ill 4, 4. V 4, 2. V 9, 1) von der westen, IlomSsiov (jetzt axQmzrjQiov 'Ay. 'EXevfjg

dgia aussagt
,

passen auf die Art von Ilex , die oder Kazwfisgcig) im Osten , <Pdvai (jetzt dxgo>-
wie auf den meisten Inseln des aegaeischen Meeres zijgiov Maozixoymgwv), bei Ptol. V 2, 13 <Pavala
so auch auf den steinigen Berghalden ier'Agiovaia, axga, im Siiden zu belegen.
wie ich selbst sah, sich findet und noch heute Die Wasserlaufe sind (den Quellbach von
dgid, dgidg genannt wird (vgl. Fraas Synopsis Nayog Krumbacher a. a. O. 225 ausgenom-
plant. flor. class. 2 255; Irrtum hinsichtlich der men) alle Trockenbache (xei/naggoi) und der Achse
Ableitung von dgiog [agios bei Fraas]). Die des Gebirgsreliefs entsprechend kurz, aber zur
'Agiovoia des Altertums ist ein Teil des teutzu- Eegenzeit sehr reissend. Der jetzige Bagfldot (in

tage von der hohen Lage 'Ajiavoifisgid genannten 40 seinem Oberlauf Ilagdevr/g , ein Name . der auf
Landstrichs, 30 Stadien lang, zwischen der Ms- Verehrung der Artemis hinweist, s. u.) siidlich

Aatva axga und dem IJehwaTov des Altertums. Vgl, vom Kdazgov hat mit seinen Verzweigungen den
noch Bd. ES. 1117 Ariusia und ebd. S. 1290 alten Hafen ausgesandet (Fustel de Coulanges
Arsysia. tTber die Weinproduction s. u. 2) Td a. a. O. 496).
KoiXa (von der Einbuchtung), Herodot. VI 26. Man Quellen giebt es auf der Insel viele; eine
hat fruher angenommen, es sei die in der Bogen- grosse Anzahl hat leichtes, gesundes Trinkwasser,
sehne 20 km. weite starke Ausbuchtung in der so die heutige IJaoafigvois (die sog. Quelle des
Mitte der Insel im Westen gemeint. Da aber an Homeros) bei der Saaxai.63rf.zga. Eine Quelle hiess
einer fjordahnlichen Bucht im Nordosten noch im Altertum xgrjvri 'EXevrjg; an ihr soil sich die
jetzt der Name Kolla haftet, haben Paspatis 50 mythiache Helene gebadet haben (Steph. Byz. s.

und H. Kiepert Formae orb. ant. IX recht, wenn 'Elivrj). Auch Quellen mit brackischem und solche
sie in ihren Karten dort ra Kolla ansetzen. Es mit naturlich warmem Wasser giebt es an ver-
war hier an der Kiiste der Hafen AsXtpiviov (jetzt schiedenen Stellen. tTber die Temperatnr der
der ziemlich tiefe Ai/^evag Koloxidia). 3) Der Quellen in der Nahe der alten Stadt Plin. n. h.

Name Aatovg, doch wohl von Xa-, Xai- = Stein ; vgl. XXXI 50.

jetzt Ai&i in der Nahe (var. Aawvg; Conjecturen An Seehafen ist, abgesehen vom hafenlosen
E/.atovg, Adivog, Aaivovg, Atdig,'AJiiEvg) bezeichnet Nordwesten (Strab. XIV 645), kein Mangel (Fustel
eine Kustenstrecke, die nach Strab. XIV 645 von de Coulanges 482). An den besten lagen Ort-
der alten Stadt eine Kustenfahrt um den Sudteil schaften und Castelle, auch Tempel, an dem treff-

der Insel von 300 Stadien (ist zu niedrig ange- 60 lichsten Hafen die alte Hauptstadt (Strab. XIV
setzt) entfernt ist. Der Isthmos zwischen der 645), durch die Lage daran zu schsner Bltite ge-
Stadt Xiog im Osten und Aatovg im Westen soil bracht. Jetzt wird er, da er versandet war, aus-
60 Stadien breit sein (stimmt ungefahr). 4) No- gebaggert.
xiov (d. h. sfidwestlicher Strich), nach Strab. a. Im allgemeinen herrscht auf der Insel eine
a. O. eine Kustenstrecke mit Eheden. Sie ist da milde, durch die regelmassigen Etesien gemassigte
zu suchen, wo um den jetzigen "Ogptog Kagivza Temperatur. Nur selten tritt, gerade wie auf
die weit einschneidenden Einbnchtungen mit recht Inseln der Nachbarschaft, so strenge Kalte ein,
tiefem Kustenwasser sind. Fruher hat man Notion dass die Fruchtbaume geschadigt werden. Das
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Gebiet der fiaoztxoxoooa bleibt versehont. Die
Insel wurde im Altertum dank ihrer apery ydoag,

zosiwv evxaigia, Mqwv xqdoei zu den Max&Qwv
vrjooi gerechnet, Diod. V 82. Mildere Winter und
kiihlere Sommer als in Allien. Bewolkungsziffer

im jahrlichen Durchschnitt 33 °/o, Neumann und
Partsch Physikalische Geogr. von Grieehenl.

49, 25.

Bodenausbeute und Erzeugnisse: Mar-
mor Plin. n. h. V 136. XXXVI 132, vgl. versieo- 10
loris marmoris maculae XXXVI 46. Fustel de
Coulanges 482. Steinbriiche ofters erwahnt,
Theophr. de lapid. I p. 647. Strab. XIV 645. Plin.

XXXVI 46. Stellenweise trifft man auf alte Stein-

briiche z. B. in Aeipddia, dem jetzigen Vorort des

KdoxQov, bei ©v/uavd im Siiden, dann nSrdlich

von der Ilaaa^Qvacg Teller s. o. Seifenerde, feine

Ttipfererde, Stellen bei Kora'is 46, medicmische
Erden, Gal. simpl. med. IX 1. Plin. XXXV 194.

Kubine Korais 45. Die Humuskrume hat der 20
Fleiss der Einwohner geschaffen und durch Ter-

rassenbauten nach Moglichkeit bewahrt. Nur
etwa ein Drittel des Bodens eignet sich zum An-
bau von Kulturgewachsen (daher das Streben nach
auswartigem Landbesitz). Die heivorragendsten

waren im Altertum, wie sie es heutzutage noch
sind, Weinreben, Lentisken und Feigenbaume.
Kallimachos nennt die Insel olvrjQr) (frg, 165 Bgk.).

Von Aristophanes bis Athenaios sind die griechi-

schen Schiiftsteller voll des Lobes fur den dunklen 30
chiischen Wein, insbesondere den aus der Gegend
'Agiovoia, s. Bd. II S. 1117 Ariusia. Dort
auch die Stellennachweise. Dazu besonders Strab.

IV 637. 657. Horat. carm. Ill 19; serin. I 10, 24.

Plin. n. h. XIV 73. 96. 97. Wein von $dvcu Verg.
georg. II 98. Von Ch. hat man nicht nur Wein-
trauben (Varro de r. r. II inifc.: navibus vinde-

miam condimus ex insula Coa et Ohio), sondern

auch Rebstocke nach Italien gebracht, Plin. n. h.

XIV 24. Chiischen Wein verwendete man zu Heil- 40
zwecken, Eudemos bei Galen, antidot. II 2, 452.

Plin. XXXIV 104. Die /xaoziyj] von Ch. war am
meisten geschiitzt, Plin. n. h. XII 72, vgl. XXII
121 (medicinisch) und Kora'is 59. 439. Feigen
Kora'is 52f. Chiische Feigenbaume in Italien.

Pinienharz, Kora'is 61f. DasTerebinthenharzvon

Ch. gait und gilt als das vorzfiglichste , Galen,

antidot. II 435; theriac. 471; zoayogiyavov Diosc.

HI 35. Aus Getreide Kraftmehl, Plin. n. h. XVIII
76. Uber die afiafirjXtdeg Kora'is 56f. Biirchn er 50
Das ionische Samos 1 1, 42f. Landschnecken Diosc.

II 11 , Kammmuscheln Varro bei Gell. VII 16.

Xenocr. jzeqi rijg chid zwv ivvdgcov zgocpijg HI
44 p. 9. Austern von den Kiisten von Lesbos in

die chiischen Gewasser versetzt, Aristot. de gen.

ni n.
Topographie: Hauptstadt und Mittelpunkt

des politischen Lebens war stets die Stadt Ch.
(s. Nr. 2), andere Niederlassungen waren im Alter-

tum: 1) BapQarxiov (s. d.), jetzt Bgovzddog, nOrd- 60
lich gelegener Vorort der Hauptstadt. 2) BoXiaaog

(jetzt Bohcaoe) , an der siidlichen Grenze ' der

'A(}tov<>(a. Nach Ps.-Herodot. Horn. gen. et vit.

§ 20. 23. 24 West, lag er in der Nahe von Pitys.

Homer soil dort die scherzhaften Gedichte verfasst

haben. Thukyd. VHI 24 berichtet, bei ihm hatten
die Athener die Chier geschlagen. Fustel de
Coulanges fand dort zwei schlecht erhaltene In-

schriften (a. a. O. 503). SudBstlich dehnt sich

eine Strandebene (jetzt Kdfinog BoXtaaov) aus,

die ziemlich fruchtbar ist. 3) regovzcov Aifirjv.

Aelian (hist. an. XII 30) berichtet, in ihm habe
man zahme Fische unterhalten eg maQaf.ivd-lav

zov ytJQcus zoig nQsojivzdzoiq (zum Zeitvertreib?).

Aus einer andern Quelle erfahren wir bei Plin.

n. h. XXXII 16, dass beim delubrum Senum
Aale Binge an den Kiemen (?) oder Halsflossen (?)

triigen. Es scheinen somit dort heilige Aale (wie

z. B. in der Quelle des karischen Zeus Aafteav-
$evg, vgl. Bd. I S. 4) gehalten worden zu sein.

Da der Aal ein Flussfisch ist, der zeitweise in

die See geht , so haben wir den regdvrcov Xi/ur/v

und das delubrum Senilm an der Miindung eines

XEifiagQog zu suchen , etwa des Bag/idoi 1 km.
siidlich vom grossen Hafen der Hauptstadt und siid-

lich vom jetzigen Vorort ¥a>ft{ (s. Plan S. 2299f.).

4) Aelffiviov , nach Thukyd. VIII 38 ein ym-
giov nicht weit von der Stadt Ch. , das schon

von Natur aus auf der Landseite fest war und
412 von den Athenern bei ihrem Einfall auf Ch.
auch auf der Seeseite, wo mehrere Hafen sich be-

fanden, befestigt wurde. VIII 40 wird von grOsse-

ren Schanzen urn ihr Feld- und Schiffslager dort

berichtet, so dass AiXyhiov auf einer mehr land-

einwarts gelegenen Bergkuppe zu suchen ist; dar-

aus Diod. XIII 76 und Steph. Byz. ; vgl. Harpocr.

s. v. Sehol. Demosth. XXIII 74. Schol. Aristoph.

equit. 772. Suid. Es ist an der Ostkiiste (in der

Nahe von KotXa, s. o.) 15 km. nOrdlich von der

Hauptstadt, beim heutigen Aifihag KoXoxvdia
anzusetzen, wo noch im Mittelalter und wohl auch
spater ein Hafen Porto Delfino, Porto Fino mit
dem flume Belofano genannt wird, Tomaschek
S.-Ber. Akad. Wien CXXIV vm 21. Dass dort

'AtioXXcov AsXtpiriog verehrt wurde, ist wahrschein-

lich (Kora'is 10). 5) r\ Kagda/^vXr] (nach Eustath.

zu Od. I 241 p. 1414 bedeutet das Appellativum

auch ein ddog nd£tjg; die Vergleichung von Orts-

lagen mit einem Brot ist im altcn und neuen

Griechenland nichts Seltenes, vgl. den Namen des

Hiigels Wco/ii siidlich von der Stadt Ch.), Thukyd.

VTII 24. Steph. Byz. Jetzt 7a KaQddfivXa (etwas

weiter landeinwarts als die alte Stadt). 6) ai Ka-
qcSs; (von y.aalg = Squillenkrebs , Seekrabbe [?]

,

wohl vom Fangort) bei Ephoros (erhalten bei

Athen. Ill 105 d. e) jioXig xsqi Xiov zijv vfjoov ge-

nannt. Die Namenform und die Proposition irsol

scheinen auf einen langgestreckten Seeort hinzu-

deuten. Die Sage, dass der Ort von Leuten ge-

grundet sei, die unter Makar aus der deukali-

onischen Flut sich gerettet hatten, scheint sich auf

einen Hiigel an der See zu beziehen. Kaoidsg des

ahnlichen Klangs wegen da anzusetzen, wo jetzt

das Dorfchen Kaoveg (5 km. westnordwestlich vom
KdozQov am nrjydviov) liegt, geht nicht an. Dieses

hat seinen Namen von den Nussbaumen. 7) rd

Kavxaoa (yar. Kavxaoo; , von xavxtj [= weite

Schale] wegen der Form des Kiistenbodens , auf

dem der Ort gebaut war, vgl. E. Curtius Ge-
sammelteAbh. I 487; Ethnikon: Kavxaam Inschr.

'E<prifi. &QX- 1889 Avyovazov = Eev. Et. Gr.

TTT 1890,212; Kavxaaicov Name von Chiern auf

Inschriften und Miinzen, z. B. Mionnet Suppl.

VI 393), Ktistenort, erwahnt von Herod. V 33.

Der persische Flottenbefehlshaber Megabates fahrt

Friihjahr 499 mit Aristagoras aus Milet, der ioni-
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schen Flotte und den Naxiern nach Ch. , halt

seine Flotte bei Kavxaaa, um von da mit dem
Nordwind nach Naxos zu fahren (vgl. 34). Also

wird es an der Siidkuste von Ch. gelegen haben.

Im Siiden von Ch. giebt es viele gute Hafen, vor

allem die der alten $dvai. Auf Kieperts Formae
orb. ant. IX ist Kavxaoa da angesetzt, wo der

^sljMXQQog von Kaka/Mozr) bei der Gegend Amzia
in den xohiog Kakancozijq miindet. Gleich in der

Nahe, li/2 km. siidlicher, ist eine kleine mulden- 10
formige Einbuchtung mit tiefem Wasser. Die
Form des Einsehnittes (die sich sonst noch Cfters

an der Siidkiiste findet) passte zu dem Namen.
8) to Asvxmviov (von der hellen Farbe des Bodens)

oder »7 Aevxcovla Thukyd. VUI 24. Plut. de mul.
virtut. 3 p. 244f. Polyaen. strat. VHI 66. Frontin.

strat. II 5 § 18. Die Athener machten bei ihrem
Einfall (412) auf Ch, die Kunde auf der Insel,

landeten im Norden bei Kardamyle und Bolissos,

bei Phanai im Sviden und bei Leukonion. Daher 20
ist Leukonion im siidlichen Teil anzusetzen, wohl
dort, wo die Felskiiste hellere Farbung zeigt,

etwa beim heutigen Asvxtovla, 5 km. sudsiidost-

lich von der Hauptstadt, Kiepert Formae orb.

ant. IX. Die Vermutung von Korais a. a. O.

17f. ist unhaltbar, da bei Plutarch statt Kogrnvstg

KoXmvetg oder KoXwvaeTg (von einem Ort im Ge-
biet der kleinasiatischen Erythraier) zu andern ist.

9) fj nhvg (von Pinien , die dort wuchsen , vgl.

den dichterischen Beinamen der Insel ITizvovooa). 30
Nach der Pseudoherodoteischen vita Homeri 20
hielt sich Homeros dort auf. Beim Buhen soil

ihm dort ein Pinienzapfen auf die Nase gefallen

sein. Nahe bei Bofaooog, jetzt Iltzvog, 14 km. Ost-

rich vom heutigen Bolwaog. 10) fj Bloliivrj Hero-

dot. VI 26 wird bei Gelegenheit des Einfalls des

Histiaios auf Ch. und seines Sieges bei ra KoTla
genannt. Es wird das Ortchen wohl an einer der

zahlreichen Einbuchtungen in der Nahe zu suchen
sein. 11) al $dvm, Thukyd. VIII 24. Strab. XIV 40
645. Steph. Byz. Liv. XXVHI 24. XXXVI 43. 44.

Genannt von dem weithin siehtbaren Vorgebirge
<&dvai oder Zavala axga s. o., wegen dessen Nahe,
etwa in mehrere Teile getrennt (noch jetzt Axdvw
<Pavd und Kdruj <Pavd). Uber den Apollontempel
und dessen Euinen, Conzea.a.O. 156f. Fustel
de Coulanges a. a. O. 505. Im Siiden der Insel

'AxoD.wv "Ayqixr]g verehrt, s. Bd. H S. 41. Tiefe

Hafen (Strab. XIV 645) giebt es um dieses Vor-

gebirge mehrere, PalmeDhain s. o. 12) ^ Xiog 50
die Hauptstadt, s. u. Nr. 2.

In chorographisch wichtigen Inschriften (Mov-
oeiov xaX $ifi).io$r\xr) zijg iv JSfivory EvayyeX.

SxoXrjgjieQ. ft h. a 1876 oa. 39 ti. Studniczka
Athen. Mitt. XIII 1882, 164, 1. Blass Satura

philol. Sauppio oblata 127ff.) flnden sich noch fol-

gende Namen (s. auch oben): z6 Ar/Xioy, vielleicht

ein Heiligtum des delischen Apollon, fj 'Ee/ico-

voaoa, wahrscheinlich ein Weiler oder Flecken

(genannt von einem Eigennamen?), Evddai (?), 60
h> EidStjoiv (von ev und ddsTv [?] oder von einem
Eigennamen [?]), Kaf.uvr)r) (von der backofenarti-

gen Bodenform [?]), to Olov (— EinOd). Die drei

letzteren Namen sind wohl Flur- oder Gewanne-
namen, denn es handelt sich in der Inschrift um
Grenzsteine.

Die Betriebsamkeit und Arbeitsamkeit in Land-
wirtschaft , Gewerbe und Handel wurde an den

Chiern stets geruhmt. Auf die Pflege von Kultur-
pflanzen (edler Fruchtbaume, der Weinrebe, der

Mastichibaume) auf dem nur teilweise ergiebigen

Boden wurde, wie aueh auf andern Inseln, z. B.
Samos in alter und neuer Zeit, alle Miihe und
Sorgfalt (Errichtung von Mauern zur Erhaltung
der Enrme) verwendet. Davon zeugen die Erfolge
in der Zucht des Feigenbaums, Plin. n. h. XV 69,

der Pistacia lentiscus XII 72, einer Art des Birn-
baums XVn 237. Der kalkige Boden der Insel,

geeignet fur die Pflege des Weinstockes, belohnte
die Emsigkeit der Weinbauer. Die Chier angeblich
Erflnder der Weinbereitung, Theopomp. bei Athen.
I 26 b. Uber den Wein s. o. S. 2291. Im 5. Jndt.

wurde in Athen eine Amphora um eine Mine ver-

kauft , d. h. um den Preis , den 30 hi. Getreide
kosteten, Plut. tranqu. an. 10. Feigen s. o. Varro
de r. r. I 41. Athen, LU 75 f. Kraftmehl, Plin.

n. h. XVLU 76. TOpfergeschirre (grosse Xioi
xd&ot, Plin. n. h. XXXVI 59. Luc. ver. hist. H 40.

Hesych. s. azafivia; kleine: Strab, XIII 317. Athen.
XI 480 e). Betten und Sofas , Crit. bei Athen.
I 28 b. Athen. XI 486 e. Inschriften Bo eckh
Staatsh. d. Ath. II 153f. Purpur, Athen. XII 539 f.

Schuhe, Hesych. s. Xiat. Fur den Betrieb des Han-
dels war die Insel durch die Lage an dem Ver-

einigungspunkt grosser Verkehrsstrassen zwischen

Asien, Griechenland, Agypten und den Pontos-

landern sehr begiinstigt, Strab. XIV 663; Naheres
bei Fustel de Coulanges 519ff. tJber das

Fehlen von Pflanzstadten ausser der Beteiligung

am Hellenion von Naukratis und der Griindung
von Ch. in Agypten ebd. 521f. Maroneia in Thra-

kien, Colonie der Chier s. Bd. I S. 2831 und
unten. Gesetze zum geordneten Betrieb der Han-
delsgeschafte (Notariat) Ps.-Arist. oec. II 2, 12,

Inschriften MovoeTov xal (iif)X. z. sv SfxvQvrj

Evayy. SyoX. jieg. f? St. d a. 39 bi. und die

oben angefiihrten Arbeiten. Viele Sclaven, Thu-
kyd. VIII 40. Plut. de mul. virt. 3 p. 244f. Po-

lyaen. strat. Ill 9.

Im 5. Jhdt. v. Chr. waren die Chier die reich-

sten Griechen, Thukyd. VIII 45. In der Zeit des

Mithridates hetrug die in der Stadt gebrand-

schatzte Summe 2000 Talente, Appian. Mithr. 47.

Von dem regen Handelsverkehr und Geldumsatz
geben die zahlreich gefundenen antiken Munzen
Zeugnis.

Poesie, Litteratur und bildende Kunst: Cber
Ch. als angebliche Heimat des Homeros, die Home-
riden auf Ch. , Kreophylos von Ch. oder Samos,
Kynaithos s. den Art. Homeros. Ein Verzeichnis

hervorragender Chier bei Kora'is 179—254 (Bio-

ygaqpia Xicov oro/iaat&v). Und daraus Wlastos
a. a. O. 76—124. Was den Dialekt der alten

Chier betrifft, so enthielt der Wortschatz, wie
die mehrfach angefiihrten Grenzsteinurkunden be-

zeugen, noch im 5. Jhdt. Aiolismen. Die Volks-

sprache war sehr wahrscheinlich ionisch-aiolisch,

O. Hoffmann Die griech. DialeUe LU 225.

Glossen bei Hesychios, Hoffmann Gr. DiaL III

22 If. t'ber die bildenden Kiinstler unddieKunst-
werke H. Brunn Geschichte der griech. Kfinst-

ler2, Stuttg. 1889, II Register.

Kulte in der Hauptstadt und auf der Insel:

Ausser Dionysos und Kybele (s. o.) Zeus Olympios

(und Herakles, Paspatis 410, 24) beim jetzigen

Msazd (6 km. siidSstlich noch heutzutage ein Ort-
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chen 'OAv/im). 7 km. von 'OXvfixi Herakles und
Athena (ebd. 409, 23). Herakles beim jetzigen

IIvQyiov im Siidosten der Insel, ebd. 404f., 9.

Apollon s. Bd. II S. 76: 'Ayghr/g , BoijSqoiuos,
AeXcplviog, ArjXiog, Kavxaosvg , 6 kv KoiXoig, 3s-
viog, Hvftiog, $avcuog. Artemis s. Bd. II S. 1406.
Cultstatte vielleicht am jetzigen Ilao'd'svrjg s. o.

Athena a. o. und Igor 'Ad^jvairjg IIoXiovxov, Hero-
dot. I 160. Poseidon s. das Vorgebirge IToai-

Ssiov. Dionysos Aktaios und Phloios , Asklepios
Alimonakis 29f.

Bewohner: Als erste Bewohner nennen uns
die Schriftsteller wie von Tielen andern Nachbar-
platzen Leleger und Pelasger (Strab. XIII 621.
XIV 632. Paus. VH 2, 4; vgl. Schol. Pind. Pyth.

10, 6). Nach Ion (Paus. YII 4, 8) sagenhafte
Einwanderung aus Kreta unter Oinopion, Sohn
des Dionysos oder des Theseus und der Ariadne.
Unter seiner Herrschaft kommen Karer und Aban-
ten aus Euboia. Nach Oinopion und seinen Sohnen
bekam Amphiklos aus Histiaia auf Euboia die

Herrschaft. Der Urenkel des Amphiklos, Hektor,
vertreibt die Abanten und Karer. Unter ihm
wird Ch. Mitglied des ionischen Bundes. Nach
Strab. XIV 633 war Egertios Fiihrer einer Schar,

die aus verschiedenen Stammen gemischt war.
Die nahe Verwandtschaft der Chier und Ery-
thraier, deren Stadt auch vom Ostlichen Boiotien
und von Euboia aus gegrfindet war, in Sprache,
Ortsnamen, Kulten u. s. w. ist unverkennbar und
wird von Busolt Gr. Gesch. 12 314 mit einer

Besiedlung des Gebiets von Erythrai von Ch. aus
erkliirt. Die Nachricht des Marmor Parium II 43
von einer Besiedlung von Ch. durch Neleus aus
Athen hat als unglaubhaft zuriickgewiesen F ustel
de Coulanges a. a. 0. 512. Nach Beloch
Die Bevolkerung der griechisch-romischen Welt
234 hatte die Insel Ch. zur Zeit des pelopon-
nesischen Krieges etwa 30 000 freie Einwohner und
100000 Sclaven (fiber 130 Einwohner auf 1 km.).
Beruhmte Chier des Altertums und der Neuzeit
bei Kora'is 179 in. und Wlastos 76 in. Dich-
ter, Schriftsteller und Philosophen s. d. Art. Ari-
ston Nr. 56 (Bd. H S. 957ff.), Ion, Kynaithos,
Likymnios, Metrodoios, Skymnos, Theo-
kritos, Theopompos, ferner Homeros (und
Homeriden). Kunstler s. die Artikel A re he r-

mos Bd. II S. 457f. Bion Nr. 14 (oben S. 487),
Bupalos Nr. 2 (oben S. 1054), Glaukos, Me-
nippos, Mikkiades, Pantias, Sostratos, Ze-
nodotos. Uber den Dialekt der Chier Korais
67 Li. O. Hoffmann Griech. Dial. Ill 224f.

Uber die Lebensweise, Eigentfimlichkeiten und
die sprichwOrtlichen Redensarten, die durch diese

veranlasst wurden , Pape Werterb. d. griech.

Eigennamen 113 1686. Alimonakis 69. Der
Wohlstand der Chier fuhrte zur Uppigkeit; bei

Petron. sat. 63 ist vita Chia ein genussreiches,

fippiges Leben. Xia&ir. Vgl. Alimonakis 69f.

Verfassung: Anfangs herrschten iibcr Ch. wie
fiber alle hellenischen Staatswesen .Konige'. Auf
die KSnigsherrschaft folgt aristokratisches Regi-

ment, das vom demokratischen abgelSst wird. Da-
zwischen Tyrannen ; Beamte im 5. Jhdt. : ovgo-
tpvXaxeg , stevrexatdexa

,
ftaaiXevg ; im 4. Jhdt.

:

itovravig, ogiaxai, i&xaoxai, oi xaxa nfjva xafiiai,

dyopavofiog. Phratrieneinteilung. Vgl. Gilbert
Griech. Staatsaltert. II 153.

Auswartige Besitzungen : Atarneus, s. den Ar-
tikel Bd. II S. 1897, die Insel Ch. im Nil,

Hekataios PHG I 20, Anteil am Hellenion in

Naukratis, Chios in Karien (?), die Insel Psyra
(jetzt Wagd), die Oinussai (jetzt 'Ayvovaoai), Ma-
roneia s. d.

Chronologische tfbersicht fiber die Ge-
schicke der Insel und ihrer Bewohnei: My-
thische Periode s. o. S. 2295. 7. Jhdt. Kampfe

10 der von den Milesiern untersttitzten Chier gegen
Erythrai in Ionien. 6. Jhdt. Munzpragung: Elek-
tronstatere nach milesischem Puss und Silber-

drachmen chiiseher Wahrung (Sphinx, Dionysos-
kult). Hfilfstruppen ffiT Miletos gegen den KOnig
von Lydien. Adelsherrschaft. Auslieferung des

Paktyas an Mazares, den Peldherrn des Kroisos.

Lohn hiefiir Atarneus in Mysien. Weigerang, den
von Harpagos, dem Peldherrn des Kyros, bedrang-
ten Phokaiern die Oinussai abzutreten. Anteil

20 am Hellenion in Naukratis in Agypten. Urn 600
Sclavenaufstand unter Drimakos. Kyros unterwor-
fen. 513 Tyrann Strattis unter persischer Ober-
hoheit., 498 Histiaios auf Ch. s. o. Korta, noXfyvt).

494 bei Lade 100 chiische Schiffe. ChiischeFlucht-
linge werden von den Ephesiern aufgerieben. Vor-

her waren von 100 Junglingen, die nach Delphoi
geschickt waren, 98 an der Pest gestorben und
119 Schulknaben von einem eingesturzten Dach
crschlagen worden. Strattis, wieder als Tyrann

30 eingesetzt, von Verschwornen mit Hiilfe der grie-

chischen Plotte beseitigt. 479 Ch. in die helle-

nische Eidgenossenschaft aufgenommen. 477 auto-

nomes Mitglied des athenischen Seebundes. Demo-
kratie. 468 (?) vermitteln die Chier Prieden zwi-

schen Athen und den von ihnen besiegten Phase-

liten. 441 trifft Sophokles (als axgaztjyog gegen
Samos geschickt) auf Ch. mit Ion im Hause des

athenischen xgo&vog Hermesileos zusammen. 441
—40 Die Chier auf Seite der Athener gegen Sa-

40 mos (Chier und Lesbier zusammen 55 Schiffe).

431 auf Seite Athens. Erhebung der Aristokraten.

Befestigung von Ch. Auf Befehl Athens die neue
Stadtmauer eingerissen. Die Athener stellen Demo-
kratie her. 415 Die Chier unterstiitzen die Athener
bei der sikelischen Expedition (50 Schiffe). 413 Ab-
fall der Chier von Athen zu Sparta (60 Schiffe).

412 Hiilfsgesuch der Chier in Sparta. 412 Die
Athener schicken den Flottenbefehlshaber Ari-

stokrates nach Ch. Sieben Schiffe der Chier stossen

50 zum athenischen Geschwader. Das Erscheinen der

peloponnesischen Flotte unter Alkibiades und Chal-

kideus bringt die Adelsherrschaft in die Hohe.

Die Chier wiegeln Lebedos und Lesbos auf. Die

athenischen Feldherrn Leon und Diomedon landen

bei Kardamyle, siegen bei Bolissos, Phanai und
Leukonion. Verwfistung. Ubergabe der Stadt. Die

Anhanger der Peloponnesier rufen den spartani-

schen Flottenbefehlshaber von Erythrai herbei,

der spater durch Pedaritos ersetzt wird. Athens

60 Anhanger getotet. Die Athener befestigen Dcl-

phinion. Sclavenaufstand. Strombiches, der athe-

nische Anfuhrer, wird durch die Erhebung von

Abydos und Lampsakos dorthin abgelenkt. 407
nehmen die Athener Delphinion wieder. Die demo-

kratische Partei kommt in die H5he. Die ver-

bannten Aristokraten fuhrt der spartanische Admi-
ral Kratesippidas zurtick; die Demokraten ver-

bannt. 600 von ihnen machen einen Handstreich
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auf Atarneus , das sie bis 398 behalten. 406
Delphinion von dem Spartaner Kallikratidas ge-

nommen; sein Unterfeldherr Eteonikos besetzt die

Insel. 404 kampfen die Chier bei Aigospotamoi,

mit den Peloponnesiern verbiindet. Drei Chier

zeichnen sich. besonders aus. 404/403 durch Lysan-

dros ein Harmost, zehn Archonten und eine spar-

tanische Besatzung in Ch. Die Demokraten nach
Atarneus. 394 Die spartanische Besatzung ver-

von Inschriften genannten Quartiere und Ort-

lichkeiten sind mOglichst genau angegeben. Sie

unterliegen auch keinen Veranderungen , wah-
rend beim Wiederaufbau der durch das grosse

Erdbeben von 1881 zerstorten und 1888 nock
nicht wiederhergestellten Stadtteile Strassen und
Hauserreihen anders gelegt wurden. Die zahl-

reichen Belegstellen in Schriftstellern und In-

schriften sind in Papes und Benselers WOrter-
trieben. 388/87 Im Biindnis mit Athen. 381 Ge- 10 buch der griechischen Eigennamen und im Index

lockerte Beziehungen zu Athen. 377 Ch. tritt als

erste Stadt dem zweiten athenischen Seebund bei.

364 tritt Ch. in freundschaftliche Beziehungen zu

Theben. 357 fallt Ch., durch Maussollos von Ka-

rien hiezu veranlasst, von Athen ab, weist Chares'

Angriffe zurfick. Die Athener werden bei Ch. ge-

schlagen, Chabrias fallt. 355 Friede mit Athen.

354 Oligarchic. Vor 346 von karischen Fiirsten

erobert. 346 Herrscher Idrieus von Karien, Nach

zum CIG gegeben. Als Statte der Akropolis haben
wir den jetzt IlakaioxaoxQov genannten Htigel

anzusehen. Tiber die Mauerreste Fustelde Cou-
langes a. a. O. 488f. 493. Nach den Inschrift-

funden zu schliessen, befand sich die alte ayogd
mit den Staatsgebauden zwischen IlalaioxaotQov

und Bowdxi (jetzt kein Hfigel mehr). Die Stadt

zog sich ahnlich wie Genua als Streifen um den

(spater versandeten) halbmondfOrmig geschweiften

folger der Artemisia. 343 (?) wieder selbstandig. 20 Hafen her. Die Mauern der Stadt (aus braun-

339 leisten die Chier im Bund mit den Athenern
den von Philippos II. bedrangten Byzantiem wirk-

same HfiKe. Demokraten obenan. Die Aristo-

kraten rufen die Perser. Apollonides, Phisinos

(<pTjaTvog'i), Megareus, Athenagoras liefern dem
Memnon die Stadt aus, in die Pharnabazos eine

Besatzung legt. 333 liefern die Demokraten die

Perser und die Aristokraten dem makedonischen
Anfuhrer Hegelochos aus. Makedonische Besa-

lichen, beim jetzigen Dorf Ov/Mavd gebrochenen
Marmor erbaut) erstreckten sich nach Vitr. X 16
bis hart an das Seegestade. Der alte Hafen, fur

80 Fahrzeugc Raum bietend, erstreckte sich weiter

ins Land, als es jetzt der Fall ist, und reichte

wohl an den Sfidfuss des UaXaioxaozQov (Fust el

de Coulanges a. a. O. 488). Dass von der alten

Stadt und den Gebauden um den Hafen nicht

mehr tlberreste zu Tage liegen, ruhrt nicht nur

tzung bis 331. 325 Beschwerde der Chier wegen 30 von der ununterbrochenen Bewohnung der Statte

der Gewaltthatigkeiten der Soldaten. 324 Am-
nestiedecret des Alexandras. 202 Mit Attalos

von Pergamon und den Rhodiern verbiindet, schla-

gen die Chier Philippos III. von Makedonien bei

ihrer Insel. 190 auf Seite der ROmer gegen
Antiochos von Syrien. Ehrungen und Gewah-
rung von Land (Atarneus [?] , Xiog siohg Ka-
Qiag [?] olhr) xara to Tgiomov xet/idvtj sv rfj

ZeQQovrjoco [?]) seitens des rOmischen Senates. 86

her, sondern ist auch den starken Erdbeben zu-

zuschreiben, die die Insel so oft heimgesucht haben.

Aus Aeneas poliorc. 11 wissen wir, dass dicht an

dem durch xXet&ga (wohl geteerte Ketten) ge-

schlossenen Hafen die Schiffswerften lagen, daran

eine atoa jedenfalls zum Verstauen der Waren
u. dgl. Geschaften , hieran ein Turm stiess , in

dem sich die aQxovieg aufhielten. c. 17 erwahnt

er, dass eine Anzahl Strassen zur ayogd fuhr-

auf Seite des Mithradates. Die Stadt von Zeno-40ten. Ob das Iqov 'A&rjvafyg ITohovxov (Herodot.

bios gebrandschatzt (2000 Talente), die Burger
nach dem Pontos gebracht. 85 durch Sulla zu-

riickgebracht. Ch. eine eivitas libera. Ebenso zu

Lucullus, Pompeius , C. Iulius Caesars, Augustus
und Tiberius Zeiten ; der letzte besuchte Ch. zwei-

mal. Unterstutzung der Chier zur Herstellung

der durch das grosse Erdbeben zerstorten Ge-

baude. Noch bei Plin. n. h. V 136 eine eivitas

libera. 24 v. Chr. Besuch des Herodes. Geschenke.

I 160) auf der Akropolis oder in der Stadt stand,

konnen wir nicht entscheiden. Ein Sitzbild der

Athena in Ch. wird Strab. XIII 601 genannt.

Aeneas pol. 17 erwahnt die Aiovvaia, die an
einem fico/uog gefeiert werden. Das Theater

wird Appian. Mithr. 47 erwahnt. Aovtqov iw
drdga>v (Paspatis 403 nr. 4), yvfivdaiov (ebd.

418, 46). Eine Stunde Wegs nOrdlich von der

Akropolis befindet sich die beruhmte Saoxaio-

Wohlthaten. Unter Vespasianua keine eivitas 50 nszQa, nach dem Glauben vieler jetziger Einwoh-

libera mehr; gehort zur provineia insularum bis

Constantinus. 449 und 451 n. Chr. Bischof Try-

phon von Ch. Bischefe Georgios und Theophilos.

1089 Verwiistung durch den Tiirken Tzachas.

1090 besetzt Dalassenos im Auftrag des byzan-

tinischen Kaisers Ch. 1172 der Doge von Venedig

Vital Michieli im voriibergehenden Besitz von Ch.

1204 Ch. im Besitz der Venezianer. Hierauf im
Besit2 der genuesischen Familie Zaccaria, der

ner die Schule des Homeros, in der That ein altes

Heiligtum der Kybele (vgl. Pococke a. a. O. LTI

lOff. Chandler a. a. O. c. 16. Choiseul-
Gouffier pi. XLVLT. Conze a. a. O.).

3) Auf der triopischen oder knidischen Cher-

sonesos, die sich zwischen dem keramischen und
dorischen Golf gegen die Inseln Kos und Ni-

syros ausstreckt, Stadt (xdhg) Kariens CIA I 231.

233. Steph. Byz. Der q>6oog der Stadt betrug

Bvzantiner, der Maona von Genua und schliesslich 60 zwischen 450—447 v. Chr. 2000 Drachmen. In

der Tiirken.

2) Xiog, Hauptstadt von Nr. 1. Vgl. die

umstehende Planskizze der jetzigen Stadt. Von
ganz genauer topographischer Wiedergabe eines

Teils, namentlich um die jetzige Festung, musste

bei der Croquierung , die eilig und nur mit

verstohlenen Peilungen 1888 ausgefiihrt wurde,

abgesehen werden. Die in den Fundberichten

den Listen von 450 und 447 eine Quote von

33 Drachmen
, A. B o e c k h Staatshaush. d.

Ath. m 498. Die Ortslage ist in der Nahe von

Akanthos landeinwarts zu suchen. Th. Spratt
The Dorian Peninsula, Archaeologia XLIX 345.

H. K i e p e r t Formae orb. ant. LX.

[Burchner.]

4) Eponyme der Insel Chios, Sohn des Oke-
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anos oder des Poseidon und einer einheimischen

Nymphe. Wahrend der Geburtswehen fiel Schnee,

wovon Poseidon demSohne den Namen gab. Steph.

Byz. Pans. VII 4, 8 = Ion Chius frg. 13, FHG
H 50. [Escher.]

5) Eponymer Prytanis in Lebedos, in einer

Inschrift vom Panionion bei Mykale, CIG- 2909.
[Kirchner.]

Chiramaxium (Petron. 28, xeiQ°L
t
Jia£a Oribas.

I 520 Daremb.), ein von Menschen gezogcner kleiner

Wagen. In einem solchen wird der Liebling des

Trimalchio gefahren und man bedient sich seiner,

urn Kranken eine massige Bewegung zu verschaffen,

Cael. Aurel. chron. Ill 6, 86. [Mau.]

Chireoe, kaukasisches Volk zwischen den Phry-
stanitae und Amazones, Tab. Peut. ; wahrschein-
lich blosse Dittographie der nahe verzeichneten

Chisoe (s. d.); die alanischen Oseten, welche sich

Ir d. i. Airya ,Arier' nennen, werden kaum darunter

gemeint sein, trotz lesg. Hirijaw ,Osete', Hiritli

,Osetenland'. [Tomascbek.]

Chiris (XXqis), eine der fiinf Stadte Unter-

nubiens, die die Blemyes (s. d.) im 5. Jhdt. n. Chr.

innehatten, Olympiod. frg. 1, 37 bei Phot. bibl.

62 a 21 (FHG IV 66). [Sethe.]

Chlrius Fortunatianus s. Fortunatianus.
Chirographarii creditores sind die nicht

durch ein Pfandrecht geschiitzten Glaubiger, so

benannt, weil sie nur durch ihre Schuldscheine

(s. Chirographum und Cautio) gesichert sind.

Paul. V 26, 4. Cod. VIII 41 (42), 7. Der Ge-
genstand ihrer Forderung heisst chirographaria

peounia. Cod. VIII 26 (27) etiam oh ehirogra-

phariam pecuniam pignus teneri (sog. retentio

Oordiana, vgl. Dernburg Pandekten* I 687

§ 279). [Leonhard.]

Chirographum (/sigoypaipov, ovfifiolaiov) oder

cautio (s. d.), Cass. Dio LXV 5. Ps.-Asc. ad Cic.

Verr. I 36 p. 184, ist das handschriftliche Schuld-

bekenntnis. Es war nach rOmischem Rechte nur
ein Beweismittel fur eine Darlehensschuld oder

eine Stipulatio (s. d.), wahrend die Peregrinen

nach ihrem Eechte durch Chirographa und Syn-

graphae verpflichtet wurden. Gai. Ill 134. Cic.

in Verr. act. II, I 91; Phil. II 65; ad fam. VII
18, 1. Sueton. Caes. 17; Cal. 12; Dom. 1.

Quint. VI 3, 100. Gell. XIV 2. Cod. Theod.

II 27. Ambros. de Tobia 12; de sacram. I 2.

Das romische Recht erfuhr insofern eine Ande-

rung, als spaterhin Schuldscheine nur eine be-

stimmte Zeit (im iustinianischen Eechte zwei

Jahre) lang einer exceptio oder querela nan, nume
ratae pecuniae unterlagen, nach Ablauf dieser

Zeit aber nicht mehr wegen nicht empfangener

Gegenleistung angefochten werden konnten.

Iustinian bemerkt daher, dass hiernach der

Schuldschein sich nach Ablauf der Anfechtungs-

zeit in einen neuen selbstandigen Verpflichtungs-

grund {obligatio Utteris) verwandle. Inst. Ill 21.

Litteratur: Brissonius De formulis, Franco-

furti 1592, VI 535ff. Gneist Die formellen Ver-

triige des neuen rOraischenObligationenrechtsl845,

198ff. Ba.hr Die Anerkennung als Verpflichtungs-

grund2 327. Goldschmidt Ztschr. d. Savignyst.

Rom. Abt. X 352ff. Mitteis Eeichsrecht und
Volksrecht 1891, 484. Leonhard Inst. 417. 418,

1 § 134 II. Weitere Litteratur s. bei Arndts
Pand. § 281 Anm. 1. [Leonhard.]

Chiron. 1) Der Kentaur. In der litterarischen

tiberlieferung vorwiegend XeiQwv, auf attischen

Vasen durchweg XIqoov. ~Kretschmer Die griech.

Vaseninschr. 131f. Khtgcov in einer hocharcha-

ischen Inschrift auf der StadthOhe von Thera (nach

brieflicher Mitteilung des Herrn Dr. F. Hiller
v. Gaertringen).

1) Etymologie. Ch. ist der Gott der schmerz-

mildernden, kunstgewandten Hand ; der Name ist

10 ein Hypokoristikon von %£iQioocpo$ oder einem
andern mit ^stjo zusammengesetztenWort. Cornut.

theol. 33 fin. Et. M. Mannhardt Ant. Wald-
und Feldkulte 46. Usener Griech. Gfltternamen

156f. Vgl. Fick-Bechtel Griech. Personennamen
414. 433. Et. Gud. Erotian. les Hippokr. s. Xei-

Qmvaxrai.

2) Localisierung und Knit. Kronos er-

zeugt den Ch. in Lakereia am boibeischen See;

Ch. lebt auf dem Pelion, desscn Ortsgottheit er

20 ist. Pind. Pyth. Ill If. Kypr. frg. 2K. Hes. cat.

frg. 38 K. Eur. I. A. 705. Dikaiarch. frg. 60.

Nikand. het. frg. 42; ther. 502. Ovid. met. VII
352; XsiQmveios axqa iiber derKilste Sepias Sehol.

II. XVI 144; Xeie<oriSes aHQai Kali. h. in Del.

103. Seine Wohnung ist eine Hohle, Pind. Pyth.

Ill 63. IV 102. IX SO; Isthm. VII 42; Nem. Ill

43. Ovid. met. II 630; fast. V 38 If. Schol.

Arat. 436 ; Ileke&Qoviov &vtqov PMlarg. zu Verg.

Georg. Ill 115, Xigcov nsXeSgovtog Hesych.; May-
30 vn <; Pind. Pyth. Ill 45; vgl. Schol. II. XVI 14ff.

v. Wilamowitz Herm. XXX 1895, 196. Noch
in spater Zeit gab es am Fusse des Pelion ein

Geschlecht, das sich auf Ch. zuriickfuhrte und
die Heilkunde, die vom Vater auf den Sohn als

strenges Geheimnis vcrerbt wurde, unentgeltlich

ausiibte, Dikaiarch frg. 60. Dem Ch. als Arzt
brachten die Magneten Gaben dar, Plut. c[uaest.

conv. Ill 3. Von einem Menschenopfer an Ch.

und Peleus im thessalischen Pella spricht Moni-

40mos, FHG IV 454. Panofka Arch. Ztg. 1 172.

IX 399 setzt den Apollon im magnesischen Hylai

(Paus. X 32, 6) dem Ch. gleich. In Arkadien

und Lakonien ist Ch. nicht ursprunglich zu Hause.

3) Genealogie. Ch. ist der Sohn des Kro-

nos und der Philyra. Kronos wohnte ihr in Ross-

gestalt bei oder er verwandelte sich, von Ehea
uberrascht, in ein Ross, oder Philyra wurde nach
dem Umgange mit Kronos verwandelt. Dies soil

den Eossleib des Ch. erklaren. Titanomachie frg.

50 7 K. Pherekydes in Schol. Apoll. Rhod. I 554.

II 1231. Apollod. I 9W. Schol. Lyk. 1203. Schol.

II. I 266. IV 219. Eustath. II. 463, 33. Hyg.
fab. 138. 274; astr. II 38. Serv. Philarg. und
Probus zu Verg. Georg. Ill 93. Hesvch. Kqo-
vidri; Pind. Pyth. Ill 4. IV 115. Nikand. ther.

501. Orph. 11th. praef. 11; Philyrides, Philyreius

heros, Pind. Pyth. HI 1. VII 22. IX 30. Hes.

theog. 1003. Apoll. Rhod. I 554. Ovid. met.

H 676; fast. V 383. 391. Vergil, georg. IH 550.

60 Prop. II 1, 60. Orph. Arg. 450. Bruder des Ch.

ist Dolops (Hyg. fab. praef. p. 11 Schm.) oder

Aphros, Ioann. Antioch. frg. 6, FHG IV 542. Turn-

pel Philologus XLIX 1890, 116f. Nach Suid.

frg. 1. FHG II 464 = SchoL Apoll. Rhod. I 554.

n 1231. Lucan. VI 386f. stammt Ch. wie die

andern Kentauren von Ixion und Nephele und
ist Bruder des Peirithooe. Schol. H. IV 219 heisst

er ein Sohn des Poseidon. Gattin de9 Ch. ist
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die Nymphe Chariklo. Hes. cat. frg. 104 K. Pind. Ill 57. Xsigmvig (UfSlog, ein medicinisches Buch,
Pyth. TV 103 und Schol. Apoll. Kliod. I 554. II 813 Anth. Pal. VH 158, 9. Epigr. adesp. 579. Die

und Schol. Ovid. met. II 686. Ein' Sohn des Ch. Kunst der Jagd wurde ihm von Apollo und Ar-

ist Karystos, der Eponyme der euboischen Stadt temis verliehen (Xen. cyneg. I If.), und nicht

Karystos, die nach Theodoridas auch Cheironeia weniger lieb als Jagen, Eeiten und Fuhrung der

genannt wurde, Pind. Pyth. JTV 103 (181). Schol. Waffen ist ihm das Spiel der Leier, als deren

Lyk. 580. Steph. Byz. Eustath. II. 281, 9. Eoss- Brfinder er gait. Eustath. H. 463, 33. Ch. als

bach DLZ 1894, 179; ein anderer einer der Leierspieler Stat. silv. V 3, 191 ; Ach. I 18. Ovid,

vier Aristaioi, Schol. Apoll. Rhod. II 498 = fast. V 386. Plut. Per. 4. Val. Flacc. I 139.

Bakchylides frg. 62. TochteT des Ch. ist Hippe, 10 Orph. Arg. 401f. Philostr. her. 197 K. Sen. Troad.

die Mutter der Melanippe. Eur. Melanippe arg. 832f. Sil. It. XI 452f. Die KomOdie kennt Ch.

p. 129 N. frg. 492 N. Hyg. astr. II 18 (= Kail. als Jugenderzieher, insbesondere als Vertreter der

frg. 386 Schn.). Schol. Germ. Arat. p. 79, 3. 141, ,klassischen' Musik. Kratinos Xsigmveg. Platon

6. Pollux. VI 141; oder Melanippe selbst (?) com. frg. 191 K. Pherekrates Xsiqcov. Kratinos

ist eine Tochter des Ch., Eratosth. cat. 18. Auch rain. XsIqcov. Er lehrt Gerechtigkeit und ein-

Thetis soil die Tochter des Ch. sein, Schol. Apoll. fachen Sinn, und Ehrfurcht vor Zeus und den
Rhod. 1558. Hyg. fab. 14. Diet. Cret. I 14. VI Eltern. Xelgoivog vjioihfjxai , Unterweisung des

7. Tzetzes Antehom. 180. Graf Arch. Jahrb. Ch. an Achilleus, ein Epos unter Hesiods Namen,
I 1886, 199. Nach Hyg. astr. II 18 ist Thetis der Kinkel Frg. epic. 148f. Wahrscheinlich hierauf

friihere Name der Hippe. Weitere TOchter des 20 bezieht sich die Inschrift Xtgrnvsia auf einer

Ch. sind Endeis (anderwarts Tochter des Skiron, Biicherkiste auf dem streng rf. Napf aus der

TOpffer Att. Geneal. 273), die Mutter desPeleus, Werkstatt des Euphronios, Furtwangler Vasen-

Philosteph. Kyr. frg. 35 = Schol. II. II 14. XVI katalog Berlin 2322.

14. Hyg. fab. 14, und Okyrrhoe, die Pflegerin 5) Schtitzlinge und Schiller des Ch.
des Asklepios. Ovid. met. II 6351 a) Achilleus (s. Bd. I S. 225. 242). Peleus

4) Das Wesen des Ch. Ch. ist einer der bringt seinen von Thetis verlassenen Sohn zu

Kentauren, er heisst 8icpvr)s, q>t)Q, fa/isif??, gemi- Ch. Wahrscheinlich war dies zuerst in den hesi-

nus, semifer. semivir, Apollod. I 9 W. Pind. odisehen Katalogen erzahlt, Robert Bild und
Pyth. Ill 4. IV 119. 1X38. Ovid. met. II 630f.; Lied 124. Homer erwahnt nur den Unterricht

fast. V 380. Aber er unterscheidet sich von 30 in der Heilkunde, II. XI 831 und Schol., vgl.

den ubrigen Kentauren durch seine Abstammung Schol. Arat. 436. Plut. quaest. conv. V 2. Schol.

und seinem ganzen Wesen nach. Er ist der ge- Demosth. XVffi 72. b) Aktaion, Sohn des

rechteste, ja sogar der einzig gerechte aller Ken- Aristaios, wird von Ch. auferzogen und lernt bei

tauren, II. XI 832. Titanomachie frg. 6K. Xen. ihm die Jagd. Er wird von den eigenen Hunden
cyneg. I 1. Hyg. astr. II 38. Erathosth. cat. 40. zerrissen. Wie sie nachher ihren Herrn suchend

Orph. Arg. 377; er ist /idvrtg und weiss die Zu- zur Hohle des Ch. kommen, macht der Kentaur
kunft, Eur. I. A. 1064. Hor. epod. XIII lOf. Pind. ein Bild des Aktaion , um sie zu beruhigen.

Pyth. IX 52f., und wird auch geradezu als Gott Apollod. LTI 30f. W. c) Alkon lernt mit As-

bezeichnet, Aisch. Prom. 1027. Soph. Trach. klepios zusammen bei Ch. die arztliche Kunst.

714. Als solcher ist er unsterblich, Apollod. II40Anonymus in vita Soph, d) A poll on, Schiller

85 W. In jedem Palle eignet ihm Giite und Milde, des Ch. lust. Mart, de monarch. 6. Ch. scheint

Frommigkeit und tiefe Weisheit, II. IV 219. Eur. zu Delphoi besondere Beziehungen gehabt zu

I. A. 710. 929 (tva^saTaros). Pind. Pyth. Ill haben; vgl. e und f und die Erwahnungen
4. 5. 53. 63 (evQv/^iScov

, fiaSv/j.ijTa r
aaxpQtav). Pindars in den pythischen Odcn. e) Aristaios.

Plat. rep. Ill 391 C ; Hipp. min. 371 D. Spatern Ch. weissagt dem Apollon die Zukunft des Sohnes,

gilt er geradezu als Philosoph, Hermippos bei den ihm Kyrene gebaren werde. Pind. Pyth. IX
Clem. Al. strom. I p. 132 Sylb. Antisthenes, Plut. 29 (nach der hesiod. Eoie, Schol. zu v. 6). Den
de E apud Delphos 6. Ioann. Antioch. frg. 6 kleinen Aristaios bringt der Vater zu Ch. Apoll.

u. a. Als Erzieher und Freund einer grossen Ehod. II 509f. (wahrscheinlich auch dies nach
Zahl griechischer Heroen, sowie als Kronide, wird 50 Hesiod, Studniczka Kyrene 40f.); vgl. 3. f) As-
er als Greis bezeichnet. Nonn. Dion. XXXV 61 klepios wird von seinem Vater Apollon, als die

{yrigaUos <f>cQso{)iog). XLVIII 41. Theokr. XIII Leiche der Koronis auf dem Scheiterhaufen liegt,

150 (yegcov). Lucan. VI 393. Sen. Thyest. 861. aus dem Mutterleibe genomroen und zu Ch. ge-

Stat. Ach. I 106 {senex lowjaemis), vgl. Philostr. bracht, wo er die arztliche Kunst und die Jagd
her. p. 176 K. lernt, II. IV 219, (wahrscheinlich schon in der

Seine ZSglinge unterrichtet er in allem, was hesiodischen Eoie, v. Wilamowitz Isyll 59. 63.

er selbst als Meister treibt und was Helden wohl Pind. Pyth. Ill 33f. und Schol.; Nem. in 54.

ansteht, so hauptsachlich in der Heilkunst, die Apollod. Ill 119 W. Nikand. ther. 438f. Phi-

er selber an Peleus und Phoinix (s. u.) ausiibt, lostr. her. p. 176 K. Cornut. theol. 33 fin. Dionys.

die er von Zeus empfangen hat (Orph. lith. praef. 60 Rhod. frg. 6 (Schol. Pind. Pyth. I 109). Ovid.

1 If.) oder als deren Erfinder er gilt. Hyg. fab. met. II 6281 Der Argiver Sokrates (Schol. Pind.

138. 274. Eustath. E. 763, 15. Schol. II. IV Pyth. DH 102) erzahlt, dass Asklepios spater seinen

219. Suid. Pind. Pyth. ni 65. Philostr. a. O. eigenen Lehrer Ch. geheilt habe; offenbar von

Orph. Arg. 379. Plut. quaest. conv. VIII 2. Eine der durch den Pfeil des Herakles verursachten

Reihe von Heilpflanzen sind von Ch. entdeckt Wunde. Diese Scene (die zu Grande liegende

und nach ihm benannt (Xiocovewv , Kevravotiov) dichterische BeaTbeitung kennen wir nicht) ist

Theophr. hist, plant. IX .11, 1. Dikaiarch. frg. dargestellt auf dem pompeianischen Wandgemalde
60. Plin. n. h. XXV 13. 14. 16. 19. 30. Dioskor. Helbig 202, und die gleiche Sage wird auch der
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Phlyakendarstellung B aume ister Denkm. II 903 soil von Ch. die arztliche Kunst gelernt haben, Ptol:
zu Grunde liegen. Heydemann Arch. Jahrb. Heph. I. 1) Machaon und Podaleirios sind
I 1886, 287. g) Dionysos, der Geliebte des nach Xen. cyneg. I 2 Schiiler des Ch., vgl. Ael.
Ch., soil von ihm seine Feiern und Weihen ge- Aristid. VII 42. m) Medeios Sohn des Iason,
lernt haben. Ptol. Heph. IV. h) Herakles wird von Ch. erzogen, Hes. theog. 1001. n) Melam-
von Hermes dem Ch. zur Erziehung gebracht: pus, Sohn des Amythaon, lernt von Ch. die arzt-
a) sf. Amphora aus Volci, Klugmann Arch. Ztg. liche Kunst (Tierheilkunde). Columella X 349.
XXXV 1876, 199 Taf. 17. TJsener a. O. Schol. Vergil, georg. Ill 550. Suid. o) Patroklos flieht
Theokr. XIII 9. Plut. de mus 40. Hauflger wegen einer Blutschuld zu Peleus, der ihn an
ist die Erzahlung, dass Ch. durch einen Pfeil 10 Ch. weist. Ch. erzieht ihn mit Achilleus zu-
des Herakles verwundet wird: /S) Ch., von den sammen. Philosteph. Kyr. frg. 35 = Schol. H. II
Lapithen vom Pelion vertrieben, wohnt auf dem 14. XIV 14. Oder der Vater Menoitios bringt ihn
Vorgebirge Malea ; nach der Schlacht auf der zu Ch., Val. Flacc. I 407f.; vgl. Stat. Ach. I
Pholoe fliehen die Kentauren zu ihm, wobei He- 174f. p) Peleus, ,der Mann vom Pelion' nach
rakles unabsichtlich den Ch. mit dem Pfeile trifft. spaterer Sage ein Enkel des Ch. (s. o. S. 23021'.),

Apollod. II 85 W. Diod. IV 12, 8. Tzetz. Lyk. wurde von Akastos, bei dem ihn dessen Weib ver-
670; chil. V 124f. Da die Wunde unheilbar ist leumdet hatte, zur Jagd auf wilde Tiere in die
(Soph. Trach. 7141 XstQatvswv skxos Eustath. Walder des Pelion geschickt. Ch. (oder Hermes)
II. 463, 33. Suid.), bietet er sich Zeus an, atatt des geben ihm ein Schwert, das Hephaistos gearbeitet
Prometheus zu sterben. Apollod. II 119 W. Ro-20hat. Wie Peleus zuriickkehrt. lachen ihn die Hof-
bert 16. Hall. Winck.-Progr. 1892,67. Preller- linge des Akastos aus, dass er keine Beute habe;
Robert Griech. Myth. 100ff. Aisch. Prom. 1026f. er aber zeigt ihnen die abgeschnittenen Zungen
Ch. und Pholos zusammen nehmen den Herakles der Tiere. Spater sinkt er auf dem Pelion in
auf, Theokr. VII 149f. y) Wie Herakles und Schlaf; Akastos versteckt das Schwert unter einen
Ch. friedlich in der Hohle beisammen sitzen, fallt Kuhfladen, die Kentauren iiberfallen den Schlafen-
ein Pfeil aus dem KScher, oder Ch. lasst einen den, aber Ch. rettet ihn und verhilft ihm wieder
der Pfeile fallen und verwundet sich den Fuss. zu seinem Schwert. Hes. cat, frg. 35 K. Pind.
Zum Lohn fur seine Gerechtigkeit und damit er Nem. IV 54f. und Schol. Schol. Apoll. Rhod. I
nicht an unheilbarer Wunde dahinsieche, wird 224. Apollod. Ill 165f. W., vgl. Nikand. het.
er von den Gottern als ,Kentauros' oder Sagittarius 30 frg. 42. Glanzend und durchaus iiberzeugend ist

unter die Sterne versetzt. Dies ist die jiingere, die Reconstruction der alten Sage durch Mann-
durch die Aratcommentare iiberlieferte Version, hardt a. O. 58, wonach Peleus ursprunglich von
ein Gegenstuck zur Hadesfahrt des Ch. Eratosth. den neidischen HOflingen im Schlafe getotet, dann
cat. 40. Schol. Arat. 436. Hyg. astr. II ] 8. 38. aber von Ch. wieder ins Leben zuruckgerufen
Ovid. fast. V 379f. Schol. Germ. B p. 99; G wurde. Wahrscheinlich ist dies die Sage, die

p. 178Breys. Sen. Thyest. 860f. Lucan. VI 3931; Ch. selbst den Namen gab, ihn zum dixatomrog
vgl. Pans. V 19, 9. Vielleicht ist das Motiv des Kcviavgcov machte und aus der Schar der Ken-
fallenden Pfeiles in der Ch.-Sage secundar und von tauren heraushob. Nach Philosteph. Kvr. a. O.
Pholos her tibertragen, vgl. Apollod. II 86 W. nob. Peleus zu Ch., nachdem er seinen Stiefbruder
Robert Arch. Jahrb. V 1890, 2301 Taf. IV. 40Phokos getotet hatte. Beide Versionen vereinigt
Mannhardt a. O. 44. Ausser der Verstirnung Schol. Ar. Nub. 1063. Mit dem Rat und der
des Ch. und der Heilung durch Asklepios (s. o.) Hiilfe der Ch. gewinnt Peleus das Meermadchen
wird noch erwahnt

, dass sich Ch. im Anigros Thetis. Die Hochzeit im Beisein der Getter wird
badete, Paus. V 9, 10, oder eine Heilpflanze an- in der Hohle des Ch. gefeiert. Ch. giebt dem
wendete, Plin. n. h. XXV 66, oder an der Wunde Peleus als Hochzeitsgeschenk eine escheue Lanze.
starb. Diod. und Tzetz. a. O. <5) An a an- Apollod. Ill 170 W. Pind. Nem. Ill 56. Phere-
schliessend und mit /? wahrscheinlich fur die Aus- kydes (? Schol. Pind. Nem. IV 81). Sophokles
bildung von y massgebend geworden, ist die durch frg. 155. 556. Quint. Sm. I 593. Tzetz. Lyk.
den Herakles des Antisthenes vertretene Version, 178. Graef Arch. Jahrb. I 1886, 1961 Dieser
wonach Herakles aus Liebe zu Achilleus in die 50 volkstilmlichen Version steht die epische gegen-
Hehle des Ch. kommt. Eratosth. cat. 40, vgl. iiber, wonach Ch. nach Auftrag und Willen der
Philostr. her. p. 176 K. Mosaik von Portus Mag- Gotter die Ehe stiftet. Erst bei Ovid sind beide
nus, Robert a. O. R. de la Blanchere Musee Fassungen vermischt. II. XVI 1401 Kl II frg.

d'Oran Taf. II—VI p. 401 Kaibel Henn. XXV 5K. Kypr. frg. 2K. Pind. Isthm. VII 49f Schol
;

1890, 5861 Diimmler Philologus L 1891, 2281 Pyth. Ill 90 (168). Eur. I. A. 7011 10361 Xen.
Nach Stat. Ach. I 156 sah Ch. den Herakles zu- cyneg. I 8. Apollod. a, O. Quint. Sm. IV 1311
erst auf der Argo. i) Iason, der Held von Iol- ^Schol. Apoll. Ehod. IV 816. Coluth. rapt, Hel.
kos, wurde von seinen Eltern als Kind zu Ch. '261 Claudian. IX If. Wie Peleus mit den Ar-
gebracht und von diesem auferzogen nnd in der gonauten absegelt, zeigt ihm Ch. vom Ufer aus
Heilkunde unterrichtet (daher der Name Iason). 60 den kleinen Achill. Apoll. Rhod. I 5531 Val.
Wie er die vaterliche Herrschaft ubernehmen will, Flacc. I 2551 Orph. Arg. 3761 q) Phoinix, von
heisst ihn Pelias zuvor das goldene Vliess aus seinem Vater geblendet, flieht zu Peleus, der ihn
Kolchis holen. Ch. giebt ihm guten Rat zur zu Ch. fiihrt. Dieser giebt ihm das verlorene
Fahrt. Hes. cat. frg. 38 K. Pind. Pyth. IV 1021 Angenlicht wieder. Phoinix wird hierauf Konig
und Schol.; Nem. ni 54. Asklepiades" frg. 3, FHG der Doloper (Dolops. Bruder des Ch., s. o.). Apollod.
Ill 302 = Schol. Od. XII 69. Hypoth. Ap. Rhod. Ill 175 W. (giebt wahrscheinlich den Inhalt der

p. 5321 Keil. Apoll. Rhod. I 321 Schol. Apoll. euripideischen Tragoedie Phoinii). Schol. Plat.
Rhod. 1 32. 554. Tzetz. chil. VI 9841 k)Kokytos leg. 931 B. Tzetz. Lyk. 421. Prop. II 1, 60.
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r) Podaleirios s, Machaon. s) Teiresias, der

Weissagekunst beraubt, erhalt sie durch Ch. zu-

riick. Sostratos bei Eustath. Od. 1665, 48f. Wag-
ner Herm. XXVII 1892, 131f. t) Die Jagd und

das Kriegshandwerk crlernten von Ch., nach Xen.

cyneg. I If. und Philostr. p. 176 K.: die Genossen

des Peleus und Iason bei der kalydonischen Jagd

:

Amphiaraos, Kastor, Meleagros, Nestor, Polydeu-

kes, Telamon, Theseus (Stat. Ach. I 157) ; femer

Haufig sind die Darstellungen der Uberbrin-

gung des kleinen Aehilleus an Ch. Ausser der

Bd. I S. 242f. angefuhrten Litteratur vgl. Heyde-
mann Vasensammlg. Neapel S. A. 160. Furt-
wangler a. 0. 1901. Walters Journ. of Hell.

Stud. Xni 1892/3, 84f. (Brit. Mus. Cat. B 77),

desgleichen flnden wir hauflg den Unterricht bei

Ch. Eine eigentumliche Stellung nimmt das Bild

der streng rf. Vase Furtwangler a. 0. 4220,

andere beriihmte Jager wie Hippolytos, Kephalos, lOein Besuch der Thetis bei Ch. und Aehilleus, ein,

Meilanion; und die Genossen des Aehilleus vor

Troia: Aias (Aineias), Antilochos, Diomedes, Me-
nestheus, Odysseus, Palamedes, Protesilaos.

Die Bedeutung des Ch., einerseits als Arzt

und hiilfreicher Freund, andererseits als Erzieher

und Lehrer ritterlicher Kunst, liegt in seinem

Verhaltnis zu Peleus und dessen Sohne Aehilleus

hegriindet. Daraus erklart sich nach der einen

Richtung die Beziehung zu Iason-Medeios , Askle

vgl. Bd. I S. 226, 52ff. Ch. den Achill im Kithar-

spiel unterrichtend , war der Vorwurf einer sta-

tuarischen Gruppe in den Saepta zu -Rom, Plin.

n. h. XXXVI 29. Auf sie gehen zuriick die pom-
peianischen Wangemalde Helbig 1291f. und eine

Eeihe statuarischerRepliken, Kroker Ann. d. Inst.

1834, 50f. tav. d'agg. G. Helbig Offentl. Samm-
lungen Eoms I 567.

trber Ch. mit Asklepios und Apollon s. oben

pios u. a., nach der andern seine Stellung als 20 S. 2304. [Escher.]

Erzieher so vieler Helden. Seine Verbindung mit 2) Attischer Topfer aus der zweiten Halfte

Herakles
(ft
—S) bedeutet eine spatere Wieder-

ankniipfung an die Kentaurenmythen, von denen

er schon friih losgelost war (vgl. dagegen Usener
a. 0.). Ganz spat ist die Vorstellung von Ch.

als Fiihrer der Kentauren, Horn, xd/uvog ?/ xeQa-

fiEig 15f., oder gar Nonn. Dionys. XIV 49f.

6) Ch. in der Kunst. Ch. wird in der Kunst

wie die andern Kentauren dargestellt, als rustiger

des 6. Jhdts., von dem wir nur eine mit inoieoev

signierte, vollig schmucklose Schale besitzen (Mus.

Gregor. 229). Benndorf (Griech. u. sicil. Vasenb.

10) wollte seinen Namen auch in der verstiimmel-

ten Kiinstlerinschrift einer Vasenscberbe von der

Akropolis (abgeb. ebd. Taf. 12, 5) u8 (oder q) ov

snots einsetzen, was sich dureh die Unzulassig-

keit der Schreibung Xeiocov fiir XIqcov verbietet.

Jager, der an einem Baumstamm iiber der Schul- 30 Klein Griech. Vasen mit Meisersign. 79. 216

ter die Beute heimtragt. Doch unterscheidet er

sich von seinen Genossen sehr hauflg durch eine

edlere Bildung, er ist avdoa>jiq> o/wiog (Philostr.

her. p. 176 K.). Dahin gehort es, wenn der Typus
der Kentauren mit menschlichern Leib, bezw.

menschlichen Vorderfiissen , mit Vorliebe fur Ch,

verwendet wurde. Kliigmann Bull. d. Inst.

1876, 140f. Puchstein Arch. Ztg. XXXIX 1881,

243. Benndorf Griech. und sic. V.-B. 86. Ch.

ist ausschliesslich in mythologischen Gruppie- 40 chenl. II 433.

[C. Robert.]

XiQcoveiog Hugo, (voni Namen des Kentauren

XIqojv genannt), am Vorgebirg 2,r\mdg der magne-
tischen Halbinsel Thessaliens. Schol. II. 1 53. Vgl.

Xttjwvwv und XtQcavids; axoat. [Burchner.]

Chlronin (f/ Xiowvla, nach dem Namen des

Kentauren Chiron genannt), diehterische Bezeich-

nung der Stadt Karystos (s. d.) auf Euboia, Steph.

Byz. s. Kaqvazog. K. Bursian Geogr. v. Grie-

rungen dargestellt worden, die wenigen Einzel-

darstellungen gehen auf Gruppen zuriick. Der
Kentaur, dessen Rncken von einem Pfeil durch-

bohrt ist. auf dem geschnittenen Stein mit der

Beischrift Xi(q(ov) Arch. Jahrb. I 1886, 127, er-

innert an die Abeutcuer mit Herakles (5 h) ; der

leierspielende Ch. auf Bronzemiinzen des Prusias

II. von Bithynien (Brit. Mus. Cat. of Greek Coins,

Pontus etc. p. 210f. , nr. 8— 17) an seine Be-

[Biirchner."

XiQcoviSes axgai (vom Namen des Ken-

tauren Chiron genannt), dichterischer Name fiir

den Pelion auf der magnetischen Halbinsel, die

zu Tbessalien gerechnet wird. Callimach. hymn.
IV 104. Vgl. XtQfavuog axga und Xiqwviov.

[Burchner.]

Chironion (to Xio<ovtov [avxgov] vom Namen
des Kentauren Chiron genannt), Grotte im mag-
netischen Pelion, der zu Thessalicn gewfihnlich

ziehungen zu Aehilleus, mit dem er auf einer 50 gerechnet wird, in der Nahe des Tempels des

Mtinze von Alexandreia gruppiert ist. Imho of

Blumer und Otto Keller Tier- und Pilanzen-

bilder 69.

Eine Reihe von Vasen zeigt Ch. als Zuschauer

beim Ringkampfe des Peleus und der Thetis.

Schneider Der troische Sagenkreis 78f. Graef
Arch. Jahrb. I 1886, 20 If., dazu Bom Mitt. VII

1892, 184. Die Hochzeit des Peleus war auf

dem Kypseloskasten dargestellt. Pans. V 19, 7f.

Loschcke Progr. Dorpat 1880, 5f. Klein S.- 60 gestattet hat'.

Ber. Akad. Wien 1884, 64f. Schneider a. O. I 97

88f. Wir.sehen sie femer auf der Francoisvase,

auf der Vase des Sophilos, Studniczka Eranos

Vindob. 233f. Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. 2. 3,

und auf dem sf. Gefass Overbeck Her. Gall.

46, Taf. VIII 6. Val. Flacc. I 139. Wahrschein-

lich in denselben Kreis gehort das Vasenbild

Furtwangler Vas.-Kat. Berlin 1900.

Zevg 'AxgaTog, in dem Abhang des unbewachsenen

Felsgipfels, der dem pagasaeischen Busen zuge-

wendet ist; ,aber die Offnung ist durch einen

grossen, vom Gipfel herabgestiirzten Felsblock

geschlossen, so dass man nur durch eine schroale

Spalte einen jahen Abhang, der sich ins Dunkel
verliert, erblickt. nichts von den Schonheiten,.mit

denen die Phantasie der Dichter, wie des Quintus

Smyrnaeus (Posthom. IV 153). diesen Ort aus-

K. Bursian Geogr. von Griechenl.

[Burchner.]

Xigtovog afuitlog , Heilpflanze. Diosc. IV
181. Apul. dc herb. virt. 66. Macer Florid. 58ff.

Identisch mit Cliironia des Plinius: Est Ckirotiis

inventum ampelos quae vacatur Chironia (n. h.

XXV 34). Heisst sonst auch ftQvcovlg, yvvaixav-

&t-s, apronia (Plin. n. h. XXIII 27). Eine zu

den Ktirbisgewachsen gehorende Schlingpnanze,
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nach Murr (Pflanzenwelt in d. griech. Myth.
225) die schwarzfriichtige Zaunrube (Bryonia alba

L,), die nach Fraas (Flora cl. 102) in Italien

hauflg, in Griechenland jetzt selten ist. Vgl.

ppvcovk Nicand. Ther. 858, flgvcavia Diosc. IV
180. Bryonias (>y (tftvatvidg) Colum. X 250

:

indomitasque bryonias alligat alnos (Ress 1795:
,Ich halte sie fur die bei uns so genannte Zaun-
rube'). Dioskorides identificiert die Bryonia mit
vitis alba. Diese nennt auch Colum. VI 4, 3
(Heilmittel fiir Rindvieh). XII 7, 1. Gegen man-
nigfache Leiden wendet es Scribonius Largus
(comp. 79) an, als Abfuhrmittel auch die Araber
noch (Berendes Pharm. der alt. Culturvolker
III 41). Wittstein (Etym.-bot,. Lex. 1856): von
ftqvuv ,wuchern'. [Max C. P. Schmidt.]

Xigcavog e»'?a, Heilpflanze. Mit goldgelben
Bluten und dnftenden Blattern in thessalischen

Waldthiilern waehsend (Nicand. Ther. 500ff.). Chi-
ron fand sie in den Waldern des Pelion (Anon.
gr. carm. de herb. 115ff.). Asklepios nannte sie

jiavdxsta. Theophrast (h. pi. IX 11, 1) und Pli-

nius (n. h. XXV 32) nennen sie Jiavaxss Xsiqo>-

veiov. Fraas (Flor. cl. 210) identificiert sie mit
dem echten Alant (Inula Helenium L.), den Dios-

korides (I 27), Columella (a. O. XI 3, 35. XII
48) und Plinius (z. B. XIX 91f.) beschreiben.

Murr (Pflanzenwelt in d. griech. Myth. 224f.)

halt sie mit dem nsXn&oovmv des Apuleius (de

herb. virt. 34) fiir identisch, trennt sie aber vom
szdvaxsg Xsigtovtov des Dioskorides (III 57) , da
dies eine Dolde" und wahrscheinlich die Ferula
Opoponax Sprengel = Opoponax Chironium Koch
sei, wofiir er sich auf Fraas a. a. O. 14b beruft.

Selbstverstandlich gehSrt nicht hierher das py-
xacanthum Chironium des Plinius (n. h. XII 31.

XXIV 125. XXV 165 etc.), d. h. der farbende
Wegedorn (Rhamnus infectoria L.). Vgl. Murr
110. Das panaees wird oft genannt bei Scribo-

nius Largos (comp. 5. 126. 165. 260; seine Wurzel
117. 236), bei Celsus (med. V 4. 15. 25, 3), bei
Hippokrates (de nat. mul. 29 ; de vict. acut. 53)

;

bei Hippokrates ist es zweifellos das Opoponax,
bei Celsus scheint es so zu sein (V 23, 3).

[Max C. P. Schmidt.]

Chirotosagis, d, i. Xigcoroaayei;, skr. Kirata-

Caka, indische VOlkerstamme entlang der Hoch-
kette des Himavat, Megasth. bei Plin. VI 64; vgl.

Kiradai, Kirrodeeis, Skiratai; die heutigen

Kirantastamme in Nepal. [Tomaschek.]

Chisiduo, richtiger Thisiduo, Stadt in Africa,

s. CIL VIII p. 159; Suppl. p. 1436, und unter

Thisiduo. [Dessau.]

Chisoe, kaukasisches Volk nahe den Aspur-
gianoi, zwischen den Psaceani am Incus salina-

rum und den Nerdani oder Vardani, Tab. Peat.;

wahrscheinlich eine Abteilung der Cerkessen, in

der heutigen Qabarda; Tab. Pent., vgl. Chireoe,
Cizi, Sedochezi. [Tomaschek.]

Xitcov, neuionisch xl&<x>v, bezeichnet bei Schrift-

stellern guter Zeit, sobald es von einem Kleidungs-

stiick und nicht in ubertragener Bedeutung (s. u.)

gebraucht wird, das den Korper direct bedeckende,

hemdartige Untergewand der weiblichen und mann-
lichen Kleidung im Gegensatz zu den mantelarti-

gen Umwurfen. Besonders klar: Od.XV60. XIV
341; H. II 262. Her. I 8. Auch die Verbindung

X««e«^toro'j x. beweist dies (s. o. S. 2206). Wegen

der Falle, in denen von demselben Kleidungsstiick

mit Recht gesagt wird, es sei Ch. und Himation
s. u. 1 und 3.

Fiir das Wort Ch. wird im Etym. M. 812, 9
eine Erklarnng gegeben , die wir ohne weiteres

bei seite lassen kfinnen (abgeleitet von xsxvoScu
;

die Stelle ist auch im (ibrigen confus und un-

brauchbar). Dagegen ist in neuerer Zeit mit
Sicherheit nachgewiesen worden, dass Ch. ein semi-

lOtisches Lehnwort der griechischen Sprache ist;

s. Fr. Studniczka Beitrage zur Geschichte der
altgriechischen Tracht 1886, 15f. W. Helbig
Das homerische Epos 2 16 If. (beide auch im abrigen
haufig zu vergleichen und deshalb nur als Stud-
niczka und Helbig citiert). Dabei ist die

Thatsache wichtig, dass alle einschlagigen semi-

tischen Ausdriicke mit den Bezeichnungen fur

Linnen (Baumwolle) verwandt sind, woraus sich

entnehmen lasst, dass die Worte, von denen Ch.
20 abgeleitet ist, bei den Semiten nur Linnenrocke

bezeichneten. Wir diirfen also dieselbe Bedeu-
tung urspriinglich auch bei den Griechen voraus-

setzen und annehmen, dass ebenso wie das Wort
auch der Gegenstand, den es bezeichnet, aus dem
Orient nach Hellas importiert worden sei. Hier-

mit stimmt das Zeugnis des Herodot (V 82fF.)

iiberein, das uns iiber eine bedeutsame Wandlung
innerhalb der Tracht der athenischen Frauen
Kunde giebt , eine Wandlung , die nach Herodot

30veranlasst wurde durch einen Fall, in dem die

Frauen in Athen von ihren Gewandnadeln (jie-

oovai) einen unerhOrt grausamen Gebrauch ge-

macht hatten; (87) ttjv 8h eo&fjxa fiezeftalov av-

xiwv ig xrjv 'Ia8a ' icpoQwv yag Hi] tiq6 tov at z&v
'A&Tjvaicov yvvaixeg io&ijra AcoglSa, tfj KoQw$irj
sraQajcXtjOicozdrriv • fiexifialav d>v eg tor kiveov
x t&cova, Iv a dij tisqovxjoi juij %Qimv%ai.
(88) sou 8s dXrj&si ldyq> xgeo/ievoioi ovx 'las

avzr\ rj eo&rjg to izahatov dXXa. KdstQa, excel fj ye

4Q'EV.i]vixtj ea&ijg jiaaa fj aQxair) x&v yvvaix&v f\

ami] rjv, rijv vvv AoQtSa xaXiofiev. Dem hier ange-

nommenen Entwicklungsgang widerspricht aller-

dings Thukydides (I 6) in dem Abriss der altesten

griechischen Geschichte, wo er iiber Veranderungen
in der Tracht der Athener spricht: ol ztQeafivxe-

qoi avxoig xwv evdaifiorair dta to a§QooiaiTov

ov 7io).vg xQovog ejiudrj xiT&vag x s Xivov g

ixavoavxo (pooovvxeg ; und weiter: d<p' ov xai
'Iwvcov xovg 3iQsofSvTi(>ovs xaxa to g~vyyev£g

50 im ,TO/.i) avxt) r\ oxevij xaxio%s. Von ihm ist

augeuscheinlich Poll. VII 71 abhangig. Doch hat
Studniczka 19 mit Recht der Ansieht des Hero-
dot den Vorzug gegeben, fur die vor allem die

Herkunft des Namens aus dem Semitischen spricht.

Andere Griinde werden sich des weiteren ergeben.

Als speciellen Namen fiir das dorische Unter-
gewand der Frauen, den uns Herodot schuldig

bleibt, werden wir aus Homer xexlog kennen lernen

(s. u. 1). Die spateren Schriftsteller habcu beide

60 Worte nicht mehr unterschieden , und wir sind

deshalb nicht berechtigt, weder in jedem Fall, in

dem das Wort Ch. gebraucht wird, anzunehmen.
dass das ionische Frauenkleid gemeint sei, noch
beiPeplos stets das dorische vorauszusetzen (Stud-
niczka 133ff.). Fiir das Untergewand der Manner
ist schon bei Homer durchweg Ch. im Gebrauch
(iiber :&>,«« s. u. 3 S. 2329f.). Zum Zweck der

Vereinfachung und Concentrierung unserer Unter-
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suchungen werden wir, dem sp&teren Sprachge-

brauch folgend, an dieser Stelle alle Formen des

Untergewandes der weiblichen und mannlichen

Tracht besprechen mit Ausnahme des ^elqcScxitoc

X- (s. S. 2206ff.), der stets erne besondere Stellung

eingenommen hat. Neben den erwahnten Schrif-

ten von Studniczka und Helbig kommen in

ausgedehnterem Masse noch in Betracht: Bohlau
Quaestiones de re vestiaria Graecorum, Weimar
1884 (citiert Bshlau) und Kalkmann Zur 10

Traoht archaischer Gewandfiguren , Arch. Jahrb.

XI 19ff. (citiert Kalkmann).
1) Peplos. Die citierte Stelle des Herodot

belehrt uns iiber die Hauptunterschiede zwischen

dem dorischen und ionischen Typus des weiblichen

Untergewandes. Wir erfahren, dass bei dem d o -

rischen Gewande Nadeln (jisQovai) zur Befestigung

der Teile an einander benOtigt wurden. Aus den
Worten ftST&fiaXov wv Ig toy Xivsov xi&wva konnen
wir schliessen, dass das dorische Gewand in der 20

Eegel aus Wollenstoff gearbeitet war, und daraus,

dass Herodot kurz vorher die Gewander, an deren

Stelle die xift&veg traten, i/tdtta nennt, konnen

wir entnehmen, dass sie zu dem Typus der sm-
pirifiara gerechnet wurden im Gegensatz zu den

ivdiftara (Poll. VII 50), d. h. dass sie — wenig-

stens urspriinglieh — an den Langsseiten nicnt

durch Nshtc gesehlossen, vielmehr an einer Seite

offen waren , so dass sie wie Mantel {Jfiaxia) an-

gelegt werden konnten. 30

Da nun all diese Charakteristica — nur vom
Stoffe ist nicht direct die Eede, doch spricht alle

Wahrscheinlichkeit ftir Wolle (Studniczka 119)
— sich im Homer wiederfinden, wenn von dem
jiejtkos die Eede ist (seltener savog, siavog ,

ein

Wort, das spater ganz ausser Curs kommt; in

dichterischer Spraehe und archaisierender Tendenz
bei Apoll. Ehod. IV 169. Orph. Arg. 877. 1223),

so darf man annehmen, dass jiejt/.og das urspriing-

liche Wort ftir das dorische Untergewand der 40

Frauen war (Studniczka 92ff. Helbig 198fF.):

er wurde mittels ti£q6vcu befestigt (II. V 424.

XIV 180; Od. XVIII 292); Eustathios (zu Od.

a. a. O.) nennt ihn ein yvvcuxsiov tudnnv xara za

Acooixa; einigemale wird fiir dasselbe Gewand
yaoos gebraucht, das gleich lf.ia.Tiov ist (Stud-
niczka 95). Mit dem Wort nsxXog werden auch

Decken und Teppiche bezeichnet (Studniczka
94. Helbig 200). Wahrend die Bedeutung des

Wortes in spiiterer Zeit , wie gesagt , im allge- 50
meinen verblasst war, ist es doch charakteristisch.

dass das Gewand, das der Athena Parthenos dar-

gebracht wurde und ftir das sich aus alter Zeit

deT Name ircW.o? gehalten hatte — es war sicher

aus Wolle gearbeitet (Suid. s. v. Arist. Av. 827) —

,

bei der Procession wie ein Segel ausgespannt
werden konnte (M i c h a e 1 i s Parthenon 212. Stud-
niczka 136; vgl. Benndorf Beitr. z. Kenntn.

d. att. Theater 70 Abb. 51).

Sprachlieh scheint das Wort .-ten/.og zu dem Ur- 60
bestand zu gehCren; vgl. Studniczka 93, der es

von einer Wurzel nXo ableitet, der die von latei-

nisch palla, pallium entsprache ; s. Helbig 198.

Eine genaue Vorstellung vom Schnitt und
Aussehen des Peplos vermitteln uns nach Mass-
gabe der bisher gewonnenen Angaben der schrift-

ichen L'berlief'erung die Denkmaler, von denen
zuniichst nur die in Betracht gezogen werden,

die dem Auge durch klare Zeichnung oder Bil-

dung ermOglichen, sich eine dentliche Vorstellung

zu verschaffen. Auf ihnen begegnen uns zwei

Haupttypen weiblicher Untergewander, von denen

wir den einen mit vollster Sicherheit als den

dorischen bezeichnen konnen. Beispiele bei Stud-
niczka Kg. 2—5. 10. 27—29. 36—38.

,In alien seinen Formen besteht das dorische

Frauenkleid aus einem grossen, viereckigen Wollen-

zeugstuck, welches in der Eegel, wenn auch nicht

notwendig, die K8rperhflhe um ein Betrachtliches

iiberragte. Dieser tjberschuss wurde am oberen

Teil des Gewandes nach aussen als a-Hoitrvyixa um-
geschlagen, vielleicbt um der Brust eine doppelte

Bedeckung zu geben, wahrscheinlich auch, um
den Stoff nicht hart am Eando mit grossen Nadeln
zu durchbohren , was leicht ein Ausreissen der

Saume zur Folge haben konnte' (Studniczka 6;

vgl. ebd. 141f. Bohlau 56f.). Dieses so ge-

faltetc Zeugstiick wird nun zunachst wie ein

Mantel um den Korper gelegt, so dass die eine

Halfte den Bticken, die andere die Brust bedeck!

(die beiden jizegvyeg , Poll. VII 62); die offene

Seite befindet sich meist auf der rechten Seite der

Figur (auf der linken z. B. Studniczka Fig. 36.

37. Baumeister Denkm. Abb. 417; Nike

des Paionios); auf der entgegengesetzten Seite

wird das Zeug unter der Achsel durchgefuhrt.

Nun werden die oberen Eander der beiden nxs-

Qvyeg in ihrer mittleren Partie rechts und links

vom Kopfe an zwei correspondierenden , in ihrer

Distanz den Schultern entsprechenden Punkten
gefasst und auf den Schultern zusammengeheftet.

Wir bemerken die gleiche Art des Uinlcgens

bei der iXaTva Sinlfj , nur dass diese nur auf

einer Schulter geheftet wurde (Studniczka
Fig. 20—22). Die ylaXva ist eine Art l/xduov.

deshalb wird jzsnXog mit vollem Kecht sowohl

Ch. wie ifia.Ti.ov genannt.

Die Befestigung auf den Schultern oder, wie

es II. XIV 180 heisst, nam atfjdog (Studniczka
97. Helbig 200f.) geschah moistens so, dass der

Band der hinteren migvl; iiber den der vorderen

iibergriff (z. B. Studniczka Fig. 3. 5. 28. 30).

Das Umgekehrte findet sich z. B. auf dem Belief

der beiden Madchen aus Pharsalos (Friederichs-
Wolters Bausteine 41. Brunn-Bruckmann
Denkm. 58. Baumeister Denkm. Abb. 361) und

an der Nike von Paros (Loewy Arch.-epigr. Mitt.

XI 162 Taf. 6, 2. Furtwangler Arch. Stud.

H. Brunn darg. 79). An der einen der beiden

stehenden Frauen des Ostgiebels vom Zeustempel

in Olympia und an der Athena der Augeas-

Metope ebendort ist die Nestelung auf beiden

Schultern verscbieden; an der Hippodameia (Olym-

pia, Bildw. X 1 S. 50) ist die Nestelung auf der

rechten Schulter wie gewChnlich, links anders:

bei der Athena (XLIII 12 S. 178) ist das Ver-

haltnis umgekehrt; bei der Sterope (X 2 S. 51)

ist die Nestelung nur auf der linken Schulter

sichfbar und hier von der gewdhnlichen Art ab-

weichend. Meist begnugte man sich mit Neste-

lung an einem Punkte, d. h. oben auf der Schulter.

Ganz selten kommt Nestelung an zwei Punkten

vor, d. h. auf Schulter und Oberarm (Kalkmann
21, 11. Prachow Antiqu. Mon. Xanth. II 6.

FrOhner Coll. Tyszkiewicz 23). Auf einem atti-

schen Grabrelief (Conze A. Gr. 803) ist augen-
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scheinlich sogar eine dreifache KnOpfung des Ge-

wandes angegeben, das sicher der Peplos ist; da-

durch nahert sich seine Form durchaus der des

ionischen Ch. (ebenso an der Halbfigur eines

Madchens, von einem Grabmal stammend, in

Wien, Jahresh. des Osterr. Archaeol. Inst, I 1

T. I). Die Heftung geschah mittels der jrsgorat

(auch ns(>ovi8sg oder svsxai; vgl. Studniczka
97. 113, 66), nach denen der Peplos auch jis-

Qovajxa. (Theocr. XV 79), sfuxegova/ta (ebd. 35)
und jieQovaToig (ebd. 21) genannt wurde (Poll.

VII 55; vgl." Studniczka 11. 96ff.). Eine be-

sondere Form der negovai lernen wir aus den
iiberaus sorgfaltigen Zeichnungen der Francois-

vase kennen (Studniczka Fig. 28. 29. 31.

Helbig Fig. 54. 57. .58). Dieselbe Form ist

mehrfach in Funden eonstatiert worden (Stud-
niczka Fig. 34 rechts. Helbig 202 Fig. 55. 56.

Orsi Mon. d. Line. I 809, 2). Es ist eine lang-
liche Nadel, an ihrem stumpfen Ende verstarkt

•durch eine Platte oder Kugel und verziert durch
kleine Querstangen. Manchmal sind beide Nadeln
durch eine Kette verbunden (bei den letzten eng-
lischen Ausgrabungen auf Cypern sind derartige

Nadeln aus Gold gefunden worden, an denen ein

kleiner Eing zur Befestigung der Kette erhalten
ist; noch nicht publiciert; dem Verfasser aus
Photographie bekannt). Diese Form ist denn
augenscheinlich auch bei Herodot. a. a. O. und
bei Sophokles Oed. r. 1269 gemeint, denn sie

gewinnt unter Omstanden das Aussehen und die

GrOsse eines kleinen Dolches (besonders grosse

jieqovcu trugen nach Herodot. a. a. O. die Frauen
von Argos und Aigina). Sehr auffallend ist, dass

auf der Francoisvase die Nadeln nicht horizontal,

sondern fast senkrecht und mit dem stumpfen,

schweren Ende nach unten stecken. Wir wissen
nicht, wie dafiir gesorgt war, ihr Herausfallen zu
verhindern. Naturlich werden auch andere Arten
von Gewandnadeln (auch Knopfung) verwendet
worden sein; jedenfalls ist das in nacharchaischer
Zeit geschehen (Studniczka Fig. 30. 32—35).
Auch Homer kennt schon die Form der Bugel-
Fibula und gebraucht fiir sie ebenfalls den Aus-
druck TisQovt) {xXtjlotv ivyvafXTiTOig agagvia Od.
XVIII 293; -iiber jio^tj s. Studniczka 113, 66).

Da an jener Stelle der Odyssee von zwiilf Nadeln
fiir einen Peplos gesprochen wird, hat man mit
Eecht gesehlossen, dass ziegovai auch an andern
Stellen des Gewandes zur Verwendung kommen
konnten; das aber kann nur der Fall gewesen
sein , um mit ihnen den seitlichen Schlitz des

Gewandes zu schliessen (Studniczka 96. Hel-
big 203).

Statt der Nestelung durch xeoorat ist nun
augenscheinlich haufig aus praktischen Grunden
Befestigung durch Nahterei getreten. Fur eine

derartige Verbindung der jtzeQvyeg auf den Schul-

tern giebt es nur Beispiele aus schwarzfigurigen

Bildern (Bohlau 27f. Fig. 2. 3. 39). Die ur-

spriinglieh offene Seite ist fast an alien Figuren

der Francwsvase ganz gesehlossen , wie aus

dem ununterbrochenen Umlaufen der Eandorna-
mente gesehlossen werden kann. Sonst sehen wir

diese Seite nur von der Hiifte abwarts durch Naht
gesehlossen; Studniczka 9f. Fig. 4. 5. Helbig
203f. Hierdurch wird das Gewand im Grande
aus einem Tteoifih^/ua ein evdvpa (vgl. Bohlau 12).

Solch ein teilweise oder ganz geschlossener Peplos
ist auch augenscheinlich auf den korinthischen

Vasen und Pinakes und den ehalkidischen Vasen
gemeint; das anojiTvyfia ist nicht immer ange-
geben aus Naehlassigkeit oder Ungeschick des

Malers (Studniczka Fig. 10. Bohlau 67ff., der

sicher Unrecht hat, daraus eine besondere Art des

,korinthischen Ch.' zu construieren ; auch bei Figu-
ren, bei denen sicher der nenlog gemeint ist, wie

10 bei Studniczka Fig. 36, ist das aaoTCTvyfia ver-

gessen). Es ware mOglich, dass wir in dieser ge-

schlossenen Form die bei Herodot. a. a. O. er-

wahnte korinthisehe Spielart der allgemein-dori-

schen Tracht zu erkennen hatten, umsomehr als

wir wissen, dass sich speciell in Sparta die Form
des offenen Peplos, des %. aywxog, als charak-
teristische Mode der Madchen erhalten hatte, die

deshalb <pmvo/j,rjQidEs genannt wurden (Bohlau
79ff. Studniczka 8, vgl. auch 109f. Kalk-

20mann 49).

Die spartanischen Madchen verschmahten auch
die Giirtung, durch die wenigstens der obere Teil

des Peplos gesehlossen wurde. Der Giirtel wurde
immer in der Hiiftgegend umgelegt, unter oder

iiber dem ajionivyfia je nach dessen Lange (Stud-
niczka 141f.). tlbersteigt der Peplos trotz des

aiionxvyfm. die Lange des Korpers, so muss er

iiber den Giirtel heraufgezogen werden und bildet

dann hier einen Bausch, der in verschiedenen

30 Formen unter dem anonxvyfia sichtbar wird (Boh-
lau 60f. Fig. 25. 27 a. b. 28—30. 37 a). Die
homerischen Beiworte fio3vt,«>vog und (Sa&vxohtog
beziehen sich nicht, wie friiher angenommen wurde,

auf die tiefe Lage des Giirtels in der Hiiftgegend

und die GrOsse des Bausches, sondern das erstere

bedeutet ungefahr ,durch schlanke Taille ausge-

zeichnet' (so dass der Giirtel tief einschneiden

konnte und Hiiften und Briiste dagegen weit vor-

sprangen), das zweite .hochbusig' (oder wOrtlicher:

40 mit tiefer Einsenkung [hoXjio;] zwischen den
Brusten); s. Studniczka 120f. lOlff. Helbig
210ff. In archaischer Zeit scheint man den Peplos

vorne mehr als hinten in die Hohe gezogen zu haben,

so dass die Fiisse sichtbar blieben, wahrend sich

hinten eine Schleppe bildete; eine Mode, durch
die sich das homerische Beiwort ilxsaijienlog er-

klart (Studniczka 95. Helbig 204; vgl. die

ovqtoI y_. unter 2 a S. 2318; ebd. s. fiber Tiodrjerjg

und oToXiSo)Tog, Ausdrucke, die naturlich auf den
50 Peplos ebenso gut angewendet werden kflnnen, wie

auf Ch.). Das anontvyiw (Bohlau 17ff.) reicht

im 6. Jhdt. gerade bis zur Giirtung (deshalb

scheint es auf nachlassig gemalten Vasen zu feh-

len); im 5. Jhdt. gewinnt es an Lange (Stud-
niczka 141f.); ganz vereinzelt ist ein sehr kurzes

caoxivyna, wie wir es am ionischen Ch. (S. 2319)
wiederfinden werden (Michaelis Parth. XIV 58);
im 4. Jhdt. nimmt es bedeutend an Lange zu
(besonders haufig an Artemisflguren ; Helbig

60Fuhrer 37. Berl. Skulpt. 59. 60. Furtwangler
Meisterw. XXIX. ESm. Mitt. IV Taf. Xa. IX
140. 150; sonstige Beispiele bei Bohlau 58).

War es lang genug, so konnte die den Eucken
bedeckende Halfte iiber den Kopf gezogen werden

;

so an einer Figur des 5. Jhdts. im Magazzino
archeol. in Eom"(Arndt-Amelung Einzel-Auf-

nahmen 806/7, Text von Bulle; vgl. Overbeck
Kunstmythologie Taf. XXI 8 S. 284, 4 [Artemis
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oder Priesterin ?]). In seltenen Fallen — und
nur auf Denkmalern des 5. Jhdts. — kommt ein

Peplos mit doppeltem aTtonrvffw. vor, einem
langeren und einem kflrzeien , von denen das

eine natiirlich am Halsrande angenaht sein musste

(Kalkniann 27 Fig. 9; hier tragt Klytaimnestra

den Peplos uber dem Ch., nicht, wie Kalkmann
erklart, einen Ch, mit drei Behangen, ebd. 50,

160. Gardner Ashmol. Mus. 15 und El. cer.

I 41; in beiden Fallen doch eher Peplos als Ch. 10
ohne Armbedeckung ; auch Arch. Jahrb. IX 252,

Aphrodite im unteren Bilde [s. 2 b S. 2320]).

Eeiche Streifenornamente umsanmen auf den.

Vasenbildern die Eander des Peplos, hauflg auch

den Halsrand, wie besonders auf der Francoisvase
(Wien. Vorlegebl. 1888 Taf. II—IV). Die Worte
daftir scheinen nach Poll. VII 62 7t.it.ai, jrefi'fe und
xEQineia zu sein, da das ebenda als Ausdruck fiir

die aussersten Eander des Ch. genannte Wort <pa

nach seiner sonstigen Bedeutung (jy xov jiQofiaxov 20
doga f) avv t(p BQiq>; Tgl. Becker-GollCharikles
III 254f.) am ehesten auf den zottigen Rand eines

Wollenstoffes , also auf die Rander des Peplos

passt. CIA II 758 B Col. II 2-4 beweist aller-

dings, dass diese Worte in spaterer Zeit auch auf

andere Gewander iibertragen worden sind; dort

ist von der ae^lg eines tqIxcititov sc. Ifiaxiov (s. d.)

die Rede. Ein anderes Wort fiir diesen Bandbesatz
war ox&oifiog (s.Becker-Goll a. a.O. 255; damit
steht nicht im Widerspruch , wenn Aristophanes 30

bei Poll. VII 95 das Wort als bandartigen Haar-
schmuck nennt). Auch kommt ein mehr oder minder
breiter Streifen vorne in der Mitte der Kleidung

von oben bis unten reichend vor; besonders breit

und reich 'Eiprjfi. <xq%. 1888 w. S; wir werden
dieses Ornament auch beim ionischen Ch. wieder

treffen (s. u. 2 b S. 2324; vgl. dort auch uber die

Namen; Studniczka 112). Sowohl die ni'Qa

oben, wie die am seitlichen Rande verlaufende

findet sich auch an spateren Monumenten (fur 40

die erste z. B. 'Eyrjfi. dgx- 1883 n. 7 a und
1886 si. 1; fiir die zweite Studniczka Fig. 2

und 3).

Manchmal erstreckt sich die Musterung tiber

ganze Partien des Gewandes, manchmal uber das

ganze Gewand (so an der einen Moire der Fran-

coisvase Studniczka Fig. 28. Helbig Fig. 54;

auch Athen. Mitt. 1889, 3 Taf. I). Entwcder sind

die einzelnen Muster horizontal geteilt, wie an

den eben genannten Beispielen, oder durch eine 50
schrage Linie, die sich von der Vorderseite der

Figur nach hinten senkt (so auf den melischen Va-

sen, Conze Mel. Thongef. Taf. HI. IV). Zuweilen

zeigt die Partie oberhalb des Giirtels eine andere

Musterung als die untere, so dass man zunachst

den Eindruck von zwei getrennten Kleidungs-

stficken, Taille und Rock, erhalt, wahrend doch

eine solche Teilung im ganzen Altertum nie statt-

gefunden hat (z. B. Gerhard A. V. 74; vgl.

analoge Erscheinungen beim Ch. S. 2323). Auf 60

keinen Fall ist es bedeutungslos, dass die Vasen-

maler einen Peplos fast nie ohne mehr oder minder

reiche Musterung, den Ch. dagegen meist ein-

farbig darstellen. Die Erscheinung erklart sich aus

dem verschiedenen Stoff der Gewander; Semper
(Der Stil 12 123ff.) betont, dass die Wolle zur

Buntweberei ungleich mehr geeignet sei, als das

Leinen. Auch steht damit in Zusammenhang,

dass in den homerischen Gedichten an vielen

Stellen die kunstvolle Buntheit des Peplos (und

der xl-aTva) hervorgehoben wird, wahrend das

Gleiche bei dem sicher linnenen Ch. der Manner
und dem Pharos nicht geschieht (Studniczka
119; die ebenda und Helbig 205 fiir jioixikog

und na/iTtoixttog angefiihrten Stellen geben diese

Bezeichnungen samtlich dem Peplos). Hier ist

auch das Beiwort xgoxoTisTcXog zu erwahnen, das

nicht nur Eos fiihrt (Helbig 205; ausser den

dort Anm. 3 angefiihrten Beispielen— Graia, Enyo
und Okeanide Telesto — noch zu nennen die

Musen bei Alkman, frg. 85 A Bergk). Horn. H.

Ill 86 wird der Peplos der Aphrodite ,schimmern-

der als der Glanz des Feuers' genannt, woraus

Helbig (ebd.) wohl mit Recht auf hochrote Farbe
schliesst; so gefarbt ist der Peplos des Madchens
auf einer Lekythos 'E<prjfi. «qx. 1886 n. 4 u. r.

Demeter und Leto tragen einen schwarzblauen

Peplos (xvavoTtsTiXos ; Helbig 205, 6); uber eine

Demeterstatue in einem so getarbten Ch. s, Ame-
lung Ftlhrer d. d. Ant. in Flor. 98.

Wahrend in den meisten Fallen der Stoff des

Peplos durch die Art der Darstellimg als ein mehr
oder minder schwerer Wollenstoff deutlich charak-

terisiert wird, finden sich auch Ausnahmen, in

denen ein leichter durchsichtiger Stoff gemeint

ist, entsprechend dem des Ch. , also Linnen; so

z. B. an der Nike des Paionios, einem Torso des

Parthenon (Michaelis Parthenon Taf. VI J) und

an einem Typus von Karyatiden (Rom. Mitt. TX
150). Fur die kalte Jahreszeit werden jedenfalls

auch die Frauen dichtere und gefutterte Stoffe ver-

wendet haben; s. tiber aiicpii.ia.XXog, fiaXXwrog,

dfupt/iirog , TQi/urog (Poll. VII 57f.) unter 4 a

5. 2332.

Es giebt nicht wenig Falle, in denen wir an

Figuren bemerken, dass sie den Peplos fiber einem

andern Untergcwand , meist dem iotiischen Ch.

tragen (BtShlau 64f. Fig. 34; z. B. Athena Medici,

Brunn-Bruckmann Denkm. 171). Darin

kommt im Grunde nur die Auffassung zur Gel-

tung, dass der Peplos auch Himation sei. Am
ehesten liesse sich sagen, dass er in diesen Fallen

der /J.aTva fiwXfj entspricht, die ja meist nur auf

einer Schulter genestelt wird, aber an einzelnen

Figuren, z. B. der archaischen Artemisstatuette

in Neapel (Rom. Mitt. 1888 Taf. X. Brunn-
Bruckmann Denkm. 356. Baumeister Denkm.
Abb. 369), auch mit doppelter Nestelung auf bei-

den Schultern vorkommt (vgl. die gefliigelte Athena

einer sf. Vase in Orvieto, Rem. Mitt. 1897, 308

Taf. XII) und auch mit in die Giirtung einbe-

zogen wird (Kalkmann 43ff., wo fur diese Falle

falschlich eine besondere Tracht angenommen wird).

Den Charakter des Himation behalt der Peplos

natiirlich besonders deutlich, wenn er. wie im
6. Jhdt. standig, bedeutend kiirzer ist als das

untere Gewand und nur etwa bis an die Knie

reicht (Beispiele bei Gerhard A. V. 13. 37. 66.

157. 247. 266; an diesen Figuren ist das untere

Gewand nur einmal [37] der ionische Ch. , wie

spater immer, an den andern ein Gewand, das

den Arm bloss lasst, also wohl dem langen Ch.

der Manner entspricht [s. 4b]; vgl. BehlauFig. 7.

8 und Kalkmann 46ff.), oder wenn er, wie zu-

weilen im 5. und 4. Jhdt., ungegurtet tiber dem
gegilrteten Ch. getragen wird (z. B. an den Varia-

tionen einer praxitelischen Artemisflgur als Tyche

;

s. Furtwangler Meisterw. 554f.).

Noch ist einiger Falle zu denken, in denen

der Peplos an mannlichen Figuren vorkommt,

d. h. an einer Reihe von statuarischen Darstel-

lungen des Apollon Kitharoidos, und zwar an einem

ruhig stehenden und einem bewegten Typus. Von
dem ersteren ist die bekannteste hierher geherige

Figur die sog. barberinische Muse in Miinchen

mittlere Drittel der Schmalseite, die beiden Arme
werden durch die offenen Stellen der Langsseiten

gesteckt. Das Gewand wird liber den Hiiften ge-

gurtet, so dass sich unter den Armen und bei

grCsserer Lange des Gewandes auch unter der

Brust ein weiter Bausch bildet. Derartig ist das

Gewand z. B. der ,Thauschwestern' vom Parthenon

(Michaelis Parth. Taf. VI K-M. Brunn-Bruck-
mann Denkm. 190), der ,Peitho' und Aphrodite

(Brunn Glyptoth. 90. Brunn-Bruckmann 10 auf dem Friese (Michaelis a. a. O. Taf. XIV 40.

Denkm. 465) mit ihrer Variation im Conserva-

toren-Palast in Rom (Bull. com. 1887 Taf. XX—
XXI); dann der Apollon Actius (ROm. Mitt. 1894,

241. Arndt-Amelung Einzelaufn. 334); end-

lich ein spaterer Typus in der Sala a croce greca

des Vatican (Mus. Pio-Clem. I 22= Clarac 520,

1068). Von dem bewegten Typus gehOren zwei

Figuren auch stilistisch eng zusammen; die eine

(Helbig Fuhrer 262 = Berlin. Skulpt. 50) ist

41. Brunn-Bruckmann a. a. O. 194. 195a),

der Kore Albani (Brunn-Bruckmann 255) und
der in den Bonner Jahrb. 1897, 153ff. zusammen-
gestellten Aphroditetypen und ihrer Verwandten.

Hohe Giirtung unter den Briisten und tiefe in

der Gegend der Hiiften kommt erst im 4. Jhdt.

auf (s. fiir erstere Petersen Arch.-epigr. Mitt.

1881, 3ff., fiir letztere Furtwangler Meisterw.

552f.). Um das Herabgleiten des Gewandes von

eine Weiterbildung der anderen (Braccio nuovo, 20 den Schultern zu verhindern , wird mitunter ein

unpubliciert); beides sind Copien nach Werken
vom Ende des 5. Jhdts. aus der Schule des Paio-

nios. Eine dritte derartige, sehr verwandte Figur

befindet sich im rOmischen Kunsthandel ; sie stammt
aus einer anderen Schule und spaterer Zeit (wird

in den Einzelaufnahmen von Arndt-Amelung
publiciert werden). Die jiingste derartige Figur

aus der Sammlung Duval bei Genf ist von v. Duhn
im Arch. Anz. 1895, 50 publiciert worden; sie

Band umgelegt, das auf jeder Seite um Schulter

und Achsel lauft und sich auf dem Riicken kreuzt

(z.B.Michaelis Parthenon Taf. VI L. Helbig
Ftihrer 379 [wahrscheinlich Kore; vgl. Amelung
Basis von Mantinea 45, wo auch drei von den

Musen der Basis dieses Band tragen]. ^Ecp^fi. dgx-

1891 7i. 4 [Themis]. Mus. Gregor. II 5, 2a =
Roscher Myth. Lex. I 1946 = Baumeister
Denkm. Abb. 798 [Aphrodite]. Athen. Mitt. II

hat das gleiche Motiv wie der Apollon Musagetes 30 Taf. 16 = Rose her a. a. O. I 2782 [Hygieia])

des Vatican (Helbig Fuhrer 267; vgl. Ame
lung Basis von Mantinea 33).

Einen kurzen Peplos finden wir selten an

einigen mythischen Figuren, wie an der Atalante

der Francoisvase (Studniczka Fig. 81. Helbig
Fig. 57), an dem Torso J des Parthenon (Micha-
elis Parth. Taf. VI), einigen Artemisfiguren (Neapel,

Museo Borbonico VIII 59 = Clarac570B, 1224c;

Stockholm, Clarac 580, 1237 A) und dann an

oder sich auf Brust und Riicken kreuzt mit einer

runden Broche am Kreuzungspunkt auf der Brust

(Conze Att. Grabr. 827 u. s. haufig. Helbig
Fuhrer 96 [vielleicht urspriinglich Hygieia]. 720

[Karyatiden in Eleusis und Villa Albani]).

Sollte das Gewand der leichteren Beweglichkeit

halber aufgerafft werden, so wurde doppelte Giir-

tung angewendet; so an der sog. Diana von Gabii

im Louvre (Studniczka 79, 32 Fig. 21. Brunn-
den sog. Kalathiskostanzerinnen (Hauser Neu- 40 Bruckmann Denkm. 59) und an den von Odys

attische. Eel. 96ff. Arch. Anz. 1892, 76f.)

2a) Den eigentlichen Ch., das ionische
Linnengewand der Frauentracht lernen wir

genau ebenfalls erst aus den Denkmalern kennen,

auf denen neben dem Peplos nur eine Art von

Untergewand vorkommt, die, entsprechend der

hierfiir wenig ergiebigen Stelle des Herodot, ohne

7ze(i6i>ai getragen wurde und, soweit wir aus der

Stilisierung sorgfaltig ausgefiihrter Malereien oder

Sculpturen schliessen konnen, aus Leinen stoff be- 50 Poll. IV 118)

seus bei der Wasche iiberraschten Phaiakenmad-

chen auf einem streng rf. Vasenbild (Gerhard
A. V. 217).

Reichte der Ch. bis auf die Fiisse, so war er

xo&iJQtjg (vgl. Schol. Eur. Hec. 934) und wurde

av.u/xergia genannt (vgl. Poll. IV 120), stiess er

unten in Falten auf, oToXiSa>tog (Poll. VH 54.

Xen. Cyrop. VI 4, 2 ozoXi&mzog ra ndrco), schleppte

er, so war er ovQi6g (Schol. Arist. Lys. 45; vgl.

stand. Da dieses Gewand in mannigfaltigeren

Formen auftritt als der Peplos, wird es gut sein,

sich zunachst die einfachste dieser Formen klar zu

machen, die wir an den Monumenten des 5. und

4. Jhdts. finden. Hire Herstellung kann man sich

folgendermassen vorstellen : zwei rechteckige Strlcke

Linnen , von der Hohe eines Menschen , in der

Breite etwa dem Abstand der Ellenboge'n von

einander bei ausgestreckten Armen entsprechend,

Da nun bei diesem Gewand die Naherei stark

beteiligt war, konnte seine Form auch durch Zu-

schneiden verandert werden. Das ist in besonders

starkem Masse augenscheinlich im 6. Jhdt. ge-

schehen , in dem die zur Bedeckung der Arme
bestimmten Teile hauflg geradezu armelartig her-

vortreten und von dem anderen Teile deutlich

gesondert sind. So z. B. am Harpyiendenkmal
(Overbeck Gesch. d. PI. Fig. 37. Baumeister

werden aufeinander gelegt und an den beiden 60 Denkm. Abb. 366. Brunn-Bruckmann Denkm.

t

Langsseiten zu etwa zwei Dritteln einander ent-

sprechend durch eine Naht verbunden. Von der

Schmalseite, die zunachst dem offen gelassenen

Drittel der Langsseiten ist, werden die beiden

ausseren Drittel durch Naht oder durch Kn5pfung

mit einander verbunden; das mittlere Drittel bleibt

offen. Nun wird dieses Gewand fiber den KOrper

gezogen; der Kopf wird durch das offen gelassene

146/7) und an einigen der archaischen Madchen-

statuen von der Akropolis (Rhomaides Musees

d'Athenes Taf. II. V). Ja, an manchen Figuren

dieser und noch alterer Zeit wird die Bedeckung der

Arme so eng, dass sie vollstandig die Form kurzer

rohrenformiger- Armel annimmt (drei Beispiele

s. unter XeiQidcotog %. S. 2206; auch Bohlau
Fig. 38). Ebenso wird man sich die Tracht der
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bekannten Nike von Delos vervollstitndigen diirfen,

an deren linkcn Armstumpf unten eine Naht sicht-

bar wird(KavvadiasKentr. 21. Brunn-Bruck-
mann Denkm. 36; vgl. Kalkmann 51). Auch
an der Votivstatue der Nikandre von Delos (Kav-
vadias Kentr. 1. Brunn-Bruckmann Denkm.
57 a) bemerkt man vor den Achselhflhlen kleine

Falten, die darauf schliessen lassen, dass die Ober-
arme vom Gewand bedeckt waren. Augenschein-

251'. Abb. 8; dagegen ist seine Annahmc eines
dreifachen anoxrvyfta bei der Klytaimnestra Abb. 9
unrichtig; s. o. S. 2315). Sehr zweifelhaft ist es,

ob dieser Teil der Gewandung jemals als eigenes
Stuck, d. h. als loser Behang, wie eine moderne
Mantille, getragen worden ist, wie Kalkmann
a. a. 0. annimmt; dafur kOnnte nur 'Ewnu. dor.
1886 Taf. 5 sprechen.

Am Ende des 5. Jhdts. flndet sich die gleiche
lich bilden diese Pormen tbergangsstufen zn dem lOEigenart, ausser auf den Bildern eines "Ovog oder
urspriinglich barbarischen x^iSonog %. (s. d.)

Hauflg bemerken wir an dem Ch. der archai-
schen Figuren eine bandartige Einfassung am
Halsrand , wo sie die Offhung bundartig urn-

schliesst (sie ist nicht etwa decorativ, wie die
entsprechende Einfassung am Peplos), und liings

den Randern oder der Naht des Teils, der den
Arm bedeckt (z. B. am Harpyiendenkmal, den eben
genannten Madchenstatuen der Akropolis, dem

'EmvTjzgov ('Eq>rin. olqx- 1892, 247ff.) aus Eretria
(ebd. 1897 n. 9._ 10) zunachst an einigen Werken
des speeiell attischen Kreises, dem Torso L vom
Partbenon (bei Michaelis Taf. VI), an einer Nio-
bide auf dem Petersburger Niobidenrelief (Stark
NiobeTaf.III 1. BaumeisterDenkm. Abb. 1759.
Amelung Fiihrer d. d. Ant. in Flor. Abb. 81;
vgl. Furtwangler Meisterw. 68ff.), der sitzenden
Frau des Grabreliefs im Pal. Barberini zu Rom

Belief Studniczka Pig. 23; vgl. K a 1 k m a n n 20 (Archaeol. Ztg. 1871 Taf. 53. 2), der als Eoma
21, 7)

"Wir fanden, dass der Peplos des 6. Jhdts. so

getragen wurde, dass die Fiisse vorne sichtbar
blieben. Das gleiche Streben liegt der Mode zu
Grunde, die wir zu eben jener Zeit an Figuren
mit dem Ch. beobachten, dicsen auf der Vorder-
seite soweit iiber den Gurtel aufzuraffen, dass sich

vor dem Unterleib ein starker Bausch bildet, wah-
rend der Band sich unten in der Mitte hebt

erganzten, sitzenden Pigur (iiberlebensgross) im
Hof des Conservatorenpalastes (Clarac 770 E,
1903 A = Arndt- Amelung Einzelaufn. 472; die
dort im Text gegebene Bestimmung als Copie
nach einem Werk des phidiasischen Kreises wird
durch diese Beobachtung bestatigt) und der Athena
Giustiniani (Helbig Fiihrer 51. Kalkmann 24).

Hauflger flndet sich diese dagegen an Werken
der Schule des Paionios, und zwar bis ins 4. Jhdt.

(Bohlau 35ff. 51f. Fig. 4. 11—13). Hauflg aber 30 hinein , so an drei von den Maenaden auf deii
fallen nun die Rander so, als ware das Gewand
nicht nur an einer Stelle, sondern rings herum in

gewissen Abstanden aufgerafft. Da das aber an
sich unwahrscheinlich ist und die Erscheinung
sich auch an Teilen des Gewandes flndet, die

nicht gegiirtet wurden, so muss man annehmen,
dass die unteren Rander durch Zuschneiden aus-

gebuchtet wurden und dass das Zeug weiter oben
mittelst Nahen an den der Einbuchtung des

Madrider Reliefs (Winter 50. Berl. Winckelm.-
Progr. Taf. II. Illr. S. 102 f. nr. 29-32. 26),
einer der Nereiden vom Nereidenmonument (Mon.
d. Inst. X 11, 4; vgl. 12, 9. Brunn-Bruck-
mann Denkm. 212), der linken Figur auf dem
Florentiner Relief der beiden Frauen mit dem
Stier (Brunn-Bruckmann Denkm. 342b. Ame-
lung Fiihrer 158; durch diese Beobachtung wird
es wahrscheinlich, dass diese Variation der Platte

unteren Randes entsprechenden Punkten aufge- 40 aus der Nikebalustrade nicht erst in .neuattischer 1

nommen wurde (Bohlau 42f. Fig. 19). Immer
aber wird zur Erzielung des guten Sitzes so kiinst-

lich gearbeiteter Kleider das Eingreifen der Brenn-
schere notwendig gewesen sein, so dass der rococo-

artige Eindruck derartiger Figuren in Malerei und
Plastik gewiss nicht allein auf Kosten der steifen

kunstlerischen Stilisierung zu setzen ist.

Endlich ist uoch einer dem besonderen Ge-
schmack des 6. Jhdts. entsprungenen, kiinstlichen

Zeit , sondern schon an der Wende des 5. zum
4. Jhdt. entstanden ist), einer weiblichen Statuette
aus dem Peiraieus (Athen. Mitt. 1889 Taf. 4),

einer Nereide vom Asklepiostempel in Epidauros
('Etf-rifi. a<>y. 1884 ,-r. 3, 3 und 3a. Lechat Epi-
daure 74).

An zwei Statuen, die auch stilistisch zusammen-
gehOren, finden wir den merkwurdigen Fall, dass
zwei ionische Ch. iiber einander gezogen sind:

Ausstattung des Ch. zu gedenken
, die mit den 50 an der,Flora'descapitolinischenMuseums(Helbig

Perserkriegen verschwindet, um am Ende des
5. und Anfang des 4. Jhdts. noch einmal an ein-

zelnen Figurengrupperk aufzutauchen. Man iiber-

trug das dxoxzvyua vom Peplos auf den Ch.
(Bohlau 39 Pig. 14—19. Kalkmann 22ff.), bei

dem es entweder dadurch hergestellt wurde, dass
man die beiden xrigvysg oben. wie beim Peplos,

in ganzer Breite nach vom und hinten uberfallcn

liess (Bohlau Fig. 19), oder durch Annahen von

Fiihrer 519. Brunn-Bruckmann Denkm. 257)
und der sog. Zingarella des Louvre, einer Artemis
(Clarac 287, 1231; vgl. Amelung Basis von
Mant. 72). Der aussere Ch. ist kurzer und von
schwererem Stoff als der untere; man kOnnte ihn
wohl mit Recht yixwviay.og nennen (s. u. S. 2322.
2334). Die gleiche Tracht zeigt sich ferner an einer

Mainade der bekannten Lykurgosvase (Mil ling en
Peint. de Vases 1. 2 = Baumeister Denkm.

zwei besonderen Stricken Zeug am Halsrande vom 60 Abb. 918/19. Kalkmann Abb. 11, der den oberen
und hinten (BohlauFig. 14—17). Das ouio.-iivy/za

ist dabei von verschiedener Lange, meist aber
sehr viel kurzer als das am Peplos. Besonders
hauflg flndet sich diese Tracht auf den Bildern
der grossen Schalenmaler, auf denen sie auch
am kurzen Ch. der Manner vorkommt (s. u. 4a
S. 2330f.). In einigen Fallen lasst sich sogar ein

doppeltes ajioxrvyfia constatieren (Kalkmann

Ch. falschlich als lange? <L.7o';my
l

ua des unteren
auffasst). Die Figur bei Kalkmann Abb. 10
tragi wohl eher den iiblichen Ch. iiber einem
anderen von der unter 2 b besprochenen Form.

Endlich ist noch der Falle zu denken, in denen
wir Manner in dem beschriebenen Ch. sehen. In
der archaischen Zeit ist das hauflg der Fall bei
bartigen Gflttern und Heroen (so z. B. am Har-

I
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pyienmonument und auf vielen Vasen), auch bei

Kroisos (Mon. d. Inst. I 54 = Baumeister
Denkm. Abb. 860), der einen Ch. mit wnomvyfia
tragt. In der spateren Zeit halt sich diese Tracht nur
bei Dionysos (auf Vasen und statuarisch: Helbig
Fiihrer 326 und Roscher Mythol. Lex. I 1118;
geschuTzt nach Art des Ch. der Artemis von Gabii
am Dionysos Hope : Roscher a. a. O. 1133) und
bei Apollon und den Kitharoeden (Beispiele oben
unter XeiQidcoxbg %, S. 2213f.).

2b) Neben der bisher behandelten Form des
Ch. begegnet uns nun in einzelnen Fallen schon
im 6. Jhdt. (vgl. die oben erwahnten Bilder Ger-
hard A. V. 13. 66. 157. 247. 266, wo das Ge-
wand allerdings nicht selbstandig, sondern unter
dem Peplos vorkommt), immer hauflger seit dem
5. Jhdt. eine andere , die im wesentlichen ihrer

Form (geschlossener, genahter Rock) dem anderen
Ch. gleich ist, nur werden die Anne gar nicht

1430), der uberwiegenden Mehrzahl der auf Phi-
liskos bezogenen Musen (Amelung Basis von
Mant. 79ff.); in diesen Fallen ist das Gewand
hoch gegiirtet und meist oben am Halsrande mit
einer bundartigen Einfassung, einer Queder, um-
saumt, die an die gleiche Erscheinung an dem
archaischen Ch. erinnert (s. o. S. 2319); dann zu
nennen die Neapeler,Flora' (Brunn-Bruckmann
Denkm. 360), die Elektra der Neapeler Orestes-

lOGruppe (Brunn-Bruckmann 306), die Antiope
des .famesischen Stiers' (Brunn-Bruckmann
367) und der Herakles in der Gruppe mit Omphale
(Gerhard-Panofka Neapels ant. Bildw. 24
nr. 71. Arndt-Amelung Einzelaufn. 151); alle

diese Figuren zeichnen sich durch tiefe Gurtung aus.
Ein Ratsel bietet uns eine Figur des 5. Jhdts.,

die in mehreren Copien erhalten ist (Furtwang-
ler Meisterw. 651ff. , der in ihr eine Aphrodite
des Agorakritos erkennen will), bei denen alien

bedeckt. Die beiden mgQvyug werden auf den 20 der Ch. den rechten Arm bedeckt, wie der unter
Schultem nur an einem Orte verbunden. Man
kOnnte das Gewand also einen durch Naht ge-

schlossenen Peplos ohne ajtojirvy/na nennen, wenn
dem nicht der Stoff widerspriiche , der in alien

Fallen, in denen die Darstellung ihn deutlich

charakterisiert, ein besonders feiner, hauflg ganz
durchsichtiger Linnenstoff ist. Am ahnlichsten
ist die Form der des langen Manner-Ch. , aber
ohne die an diesem meist vorhandenen Armel-

2 a besprochene, den linken aber frei lasst, wie die
hier besprochene Variante.

Diese Variante ist es nun auch, die wir ge-
kiirzt und aufgeschiirzt an den meisten Artemis-
statuen vom Typus der Artemis von Versailles

finden (Baumeister Denkm. Abb. 140. Brunn-
Bruckmann Denkm. 420) und an den meisten
Amazonentypen (Overbeck Gesch. d. gr. PI.

Fig. 86. BaumeisterDenkm. Abb. 1500—1502;
ansatze (s. 4b). Einen besonderen Namen konnen 30 vgl. zuletzt Furtwiingler Meisterw. 291ff.)
wir dafiir nicht vorschlagen. Wir sehen sie an vielen Hauflg ist hier die eine Brust frei, dadurch dass
gemalten und plastischen Figuren des 5. Jhdts.

(Beispiele bei Kalkmann 22, 14. 15), besonders
charakteristisch an der Venus Genetrix und ihrer

Sippe, der Hera Farnese (nicht bei der Nike des
Paionios, wie Kalkmann schreibt; sie tragt
deutlich einen Peplos, der an ihrer linken Seite

offen ist und dessen Uberschlag mit gegiirtet ist;

nur da sein Stoff deutlich dttnnes Leinen ist,

kOnnte man ihm eine Mittelstelle zwischen dem 40 <palvovai %6v debtor.

die Nestelung auf einer Schulter gelOst ist; hier-

durch wird aus dem afupifidaxalog ein hego-
/maxaXog x- (Poll. VII 47). An dieser Stelle ist

auch das Gewand der Wettlauferin im Vatican
(Helbig Fiihrer 377) zu erwahnen, ein kurzer
hsQOjiaoyaiog / , wie nach Paus. V 16, 3 der

der elischen Madchen beim Wettlauf war: /. oliyav

xmr.Q yovarog xa&r/xei • xbv co/iov axQi tov orrj&ovg

Peplos und dieser Form des Ch. anweisen; vgl.

o. S. 2316), an der Leda mit dem Schwan (Helbig
Fiihrer 454. Winter Athen. Mitt. 1884, 157
Taf. 6. Amelung Basis v. Mant. 70f.; vgl. eine

Hygicia auf Epidauros, Arndt-Amelung Einzel-

aufnahme 710/11. Lechat Epidaure 187), an der
kleinsten Niobide in Florenz (Amelung Fiihrer

174). In all diesen Fallen ist das Gewand un-
gegtirtet, also ogfrootadiog (Poll. VII 48. Stud-

Noch sei eines kurzen Rockes gedacht, der
den OberkOrper ganz freilasst und nur vom Gurtel
bis an die Kniee reicht; er kommt nur einmal bei

Amazonen vor (Mon. d. Inst. X 28 = Baumeister
Denkm. Abb. 63) und einmal bei Helios (Ger-
hard Ges. Abh. II — Baumeister a. a. O.
Abb. 745).

Endlich bemerken wir an vielen weiblichen
Gestalten, und zwar nur des 5. Jhdts., iiber dem

niczka 66, 33). Von nun an finden wir es stets 50 langen Ch. ein kurzes, meist reich ausgeschmuckt
gegiirtet; so an der im Rucken getroffenen, alteren

Niobide (Amelung a. a. 0. 175; hier hohe Giir-

tung, schwererer Stoff und ein dreieckiger Brust-

ausschnitt bemerkenswert; dasselbe bei der sog.

Niobidentrophos [Amelung 173], bei der das Ge-
wand, das von bedeutender Lange gedacht ist,

aufgerafft ist [kein d-io^Tvyfia] ; an ihr ist ferner

die breite kunstreiche Schnalle auf den Schul-

tern zu beachten, die in gleicher Form nur noch

Gewand, dem wir auch in der Tracht der Manner
begegnen werden (s. 4a S. 2331), und das seinem
Formtypus nach zu der hier behandelten Varia-

tion des gewOhnlichen Ch. gehOrt. Bei Frauen
kommt es gegiirtet und ungegiirtet vor; gegiirtet

bei Gerhard A. V. 79. 80. D u m o n t et

Chaplain Ce"r. de la Gr. pr. VIII; ungegurtet:
Arch. Jahrb. I Taf. X 2a. Benndorf Gr. u. sic.

Vas. XIV. XXV. Joura. Hell. Stud. 1890 Taf. XII.
an einer Figur des kleineren pergamenischen 60 d a r d n e r Ashm. Mus. 21. Bohlau Fig. 31
Frieses [Overbeck Gesch. d. PL Abb. 133b.
Baumeister Denkm. Abb. 1429] und an einer

hellenistischen , als Urania erganzten Statuette

des Vatican [Helbig Fiihrer 197] vorkommt).
In der hellenistischen Periode flndet sich diese

Form hiiufiger; so an vielen Figuren beider per-

gamenischer Friese (Overbeck a. a. 0. Bau-
meister a. a. 0. Abb. 1421. 1423. 1426. 1429.

(Kalkmann 28, 42 fasst dies Gewand falschlich

als aaojiTvyiia des Ch. auf). Dumont et Chap-
lain Ce>. de la Gr. pr. XXXIV. XXXVI. Man
wird vielleicht fur diesen kurzen Ch. mit noch
grosserem Recht, als fur den S. 2320 genannten,
den Namen uxoyftoxog gebrauchen dflrfen (Boh-
lau 20ff. und u. S. 2334). Uber seine wahrschein-
liche Herkunft aus dem Orient s. 4 a S. 2331.
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2c) Stoff und Ausschmiickung des
weiblichen Ch. Der Stoff, aus dem der Ch.

in all seinen Formen ina Gegensatz znm Peplos

gearbeitet war und von dem er seinen Namen
erhalten hatte, war das Linnen (s. o. S. 2310).

Vgl. das Kleiderinventar der Hera von Samos

(C. Curtius Inschr. u. St. z. Gesch. v. Sam. 10),

in dem Z. 15 ein xid-coviaxog Xivovg und Z. 20

ein xiSoivog otVTOtlvov xojirg vorkommt; oxvjz-

mvog auch in den Inventaren der brauronischen

Artemis (CIA II V58 B Col. II 9—10. 15);

bezeichnet ist damit ein grobes Linnengewand

(Poll. VII 721). Wenn in vielen andern Fallen (z. B.

CIA II 754, 10 = 755, 4—5. 754, 22 = 755, 14

= 756, 2. 758 B Col. II 19. 36. 41. 763 I 7—8
u. s.) der Ch. dfiogyivog genannt ist, so wissen

wir aus Poll. VII 74, dass damit ebenfalls ein

Gewand aus Leinen bezeichnet war (s. Art. 'A/.i6o-

yiva). Vgl. auch Sauppe Mysterieninschr. v. An-

dania 14 Z. 17: ynrnva Xlvsov (Dittenberger
Syll. 388). Die Art dieses Stoffes eharakterisieren

die Bildhauer des 5. und der folgenden Jahrhun

derte trefflich und — wenn man absieht von den

sich entwickelnden und verandernden Einzelheiten

der Stilistik — iibereinstimmend (vgl. Amelung
Bonn. Jahrb. 1897, 160ff.). Danach nahm man
feine Leinenstoffe, die man meist durch unregel-

massige Fattening — vielleicht darch Pressung

und Windung in feuchtem Zustand — zu einem

ausserordentlich lockeren Sitz und Fall brachte.

So an den hierher gehtirigen Figuren des Par-

thenon ; an der Venus Genetrix und der Nike des

Paionios ist der Stoff dagegen glatt (Xizog bei

x . a^yivog CIA II 758 B II 36). Hiiufig sind

die Stoffe so 1'ein, dass sie die Korperformen voll-

kommen durehscheinen Iassen. Wir wissen, dass

es derartige Stoffe in Wirklichkeit gab (dfiogylg

Poll. VII 74. Studniczka 28; zagavxivldiov Poll.

VII 76; psvdos Poll. VII 49; vgl. Aristoph. Lys.

45ff.); vgl. auch Sauppe Mysterieninschr. von

Andania 13 Z. 16 und 14 Z. 21 (Dittenberger
Syll. 388). Auf technische Vollendung bezieht

sich das Beiwort Svortdonog (CIA II 754, 11 =
755, 5. 758 B II 7—8), abgeleitet von £vazis ,

das nicht nur einen Ch. bezeichnet (Poll. IV 116.

VII 49). Dass der Stoff mitunter auch doppelt

getragen oder gefiittert wurde, beweist das Bei-

wort dwXovs (z. B. CIA II 754, 61—62 bei xgo-

zara;).

Weniger deutlich wiirde sich urteilen Iassen,

besassen wir nur Figuren archaischer Zeit, 'bei

denen sich die Angabe des Stoffes meist darauf

beschrankt, dass an den bauschig fallenden Tei-

len Schlangenlinien parallel nebeneinander gesetzt

werden, wahrend in den gerade fallenden Teilen der

Stoff glatt und mit geraden Faltenlinien wiederge-

geben wird. Ist der Ch. also einfach gegiirtet, so dass

er sich deutlich in zwei Teile sondert, von denen
in den oberen bauschigen die parallelen Schlangen-

linien eingezeichnet sind, so erba.lt man zunachst

den Eindruck, dass Taille und Rock getrennt

seien und dass oben eine gestrickte Wolljacke ge-

meint sei (vgl. Kalkmann 29). Den Schliissel

geben uns einige Darstellungen , bei denen ein

Zweifel nicht bestehen kann, dass die beiden, so

verschieden dargestellten Teile der Gewandung
zu einem Stuck zusammengehOren (Kalkmann
Abb. 12. Gerhard A. V. 224—225. Wien. Vor-

legebl. VII 1 = Baumeister Denkm. Abb. 2207).

Uber andere Stoffe s. Bombyx, Byssos, Coae
vestes, Othone, Serica, Sindon. Die Aphro-

dite des Praxiteles im koischen Gewande ist wahr-

scheinlich in einer schlechten Copie im Louvre
erhalten (Furtwangler Meisterw. 552f.).

Die mannigfaltige , bunte Farbung des Ch.,

auch in spaterer Zeit, beweisen uns die im Farben-

schmuck erbaltenen Terracottastatuetten (K e k ul e"

10 Gr. Thonfig. aus Tanagra), die Wandgemalde von

Rom, Pompei und Herculanum (Mon. d. last. XI
22. 23. Mau-Lessing Wand- u. Deckenschm.

eines rOm. Sauses. Helbig Camp. Wandgem.), .

auch Lekythen, wie die von Winter im 55. Berl.

Win ckelm.-Pr. publicierte in Berlin and verschiedene

schriftliche tiberlieferungen , zu denen wir auch
die Nachrichten Ziehen diirfen, die uns die In-

ventare der brauronischen Artemis uber die Aus-

stattung des yixwvtoxog bieten, denn es lasst sich

20 nicht erweisen , dass dieser sich in irgend etwas

Wesentlichem vom Ch. unterschieden habe (vgl.

o. S. 2323 und u. S. 2334). Poll. VII 56 linden

sich folgende Namen weiblicher Ch., die durch

die Farbe veianlasst sind: xgoxwzdg oder xgoxeb-

ziov , nagaXovgyig und ofupdxivov. Das krokos-

farbige, d. h. safrangelbe Prachtgewand spielt

auch sonst eine bedeutende Rolle: z. B. Arist.

Ran. 46; Lys. 219 (ebd. 47 und Eccl. 332 das

Diminutiv xgoxoazidiov). Luc. hist, conscr. 10.

30 Athen. X 440 d. XII 519 c. CIA II 754, 61—62.
758 B II 38—39; vgl. 754, 58. Ja noch in spater

Zeit figuriert der y. xgoxcozivog als besonderes

Stuck in der Aussteuer iigyptischer Frauen (Corp.

Papyr. Rain. 1 124 u. s.). Die Krokosfarbe fanden

wir schori am Peplos. Manner haben nie Ge-

wander dieser Farbe getragen (Hermann-Blum-
ner Privataltertiimer 289, 1. Bohlau 11) ; einige

charakteristische Ausnahmen bei Wieseler Sa-

tyrspiel 149. Fiir die Farbe zu beachten Ar. Eccl.

40 329 (= zo jivQQov Plat. Tim. 68 c). Der Farbe
nach schliesst sich hier die todyg fttjXtvri der alten

Frauen in der Komoedie an (Poll. IV 119).

Den Namen xagalovgylg erklart Poll. VII 53,

wo allerdings von iftdzta die Rede ist: jzaga-

Xovgy'eg zo £xazEgo}§cr Syor n:<iQV<pao/.ievr]j' tioq-

tpvgav. Ein yizoivioxo; uagaXovgyi/g nsguiotxiXos

CIA II 758 B II 16—17; vgl. ebd. 754, 55 =
756, 31 xagakovgyidior ytzowioxov dbtXorv und

C. Curtius Inschr. u. Stud. z. Gesch. v. Samos

50 10 Z. 20f. HQOolr/ju/tia zfjg Seov xaga/ogyh; aiixfi-

dvaarw. Eine verwandte Decoration wird CIA
II 763 I 7—8 durch die Bezeichnung fii-aoai.ovoyk

fur /. afiogytrog bezeugt, nut' dass in diesem Falle

also nur cine nogyvga vorhanden war. Eine der-

artige Verzierung finden wir schon in archaischer

Zeit; in dieser allerdings meist nur an dem oberen

Teil des Ch. zwischen Halsrand und (Surtel (Boh-
lau Fig. 38 ; bei Helbig Horn. Epos i 139 Anra. ist

eine Serie von Beispielen hiefiir gesammelt, aus der

60 aber viele Nummern zu streichen sind, da es sich bei

ihnenumdenPeplosmitseitlichemStreifenhandelt).

Deutliche Beispiele ans spaterer Zeit Ann. d. Inst.

1840 tav. d'agg. N (Hippodameia). Mon. d. Inst.

VII Taf. Vb (Maenade). Diese xogyvgai wurden

odfidot oder xagvipai genannt (Poll. VII 53; vgl.

BeckeT-Goll Charikles III 255). Auch orjfieTa

miissen solche Streifen genannt worden sein

;

Sauppe Mysterieninschr. v. Andania 13f. (Dit-
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tenberger Syll. 388): /j,t]8e to. aafieta Iv xolg

elfiazioig TiXaxvxtga fniidaxxvXiov (vgl. Hesych. s.

xaXdoigig' %. jiXazvotjftos); die ebd. 14f. vorkom-

menden oxiaC miissen dagegen eher die horizon-

talen Besatzstreifen bezeichnet haben; vgl. jie£a

o. S. 2315. Studniczka 112 vermutet den Ur-

sprung derartiger Verzierungen wohl mit Recht
im Orient, speciell in Lydien und 113, 64 in

stjaoTig einen Namen dafur, der in dem Kleider-

inventar der Hera von Samos vorkommt : a. a. O.

Z. 12f. xi&<bv AvSwg slgaoziv e%iov tadnSog (blau);

xi&iov Avdiog s^aartr vaxiv&ivrjv (dunkelrot) ?x(ov;

xi&wv AvSiog slgaoxiv aloQyijv (purpurn) t.%wv;

xi&wv AvSiog slgaaztv Xevxrjv tsxaiv. Seine An-

nahme hat mehr fur sich, als die von Curtius,

der darunter die am Gewebe heraustretenden

Faden versteht, was angesichts der stetigen An-

gabe der Farbe unwahrscheinlich ist. In Syrakus

durften derartig verzierte Kleider nur von Hetaeren

getragen werden (Athen. XII 521 b).

Ob mit 6/i(pdxtvov ein Ch. gemeint sei, sagt

Pollux nicht; die Farbe muss nach der sonstigen

Bedeutung des Wortes (01 aus unreifen Oliven;

Wein aus unreifen Trauben) ein trubes Gelb oder

Rot gewesen sein. An derselben Stelle spricht

Pollux noch vom xiXhov =. dvdygivov, eselsgrau,

vom Vai6v (vgl. Poll. IV 117. 119. VII 48) und
dem fieXav (s. Poll. IV 118 von der Biihne: zfjg

<5' h> ovfiq>ogq 6 fxkv avgzog fi&Xag; vgl. dazu eine

Statue der Demeter im schwarzen Gewande in

Florenz, Amelung Fiihrer 98 und die Berl. Le-

kythos im 55. Berl. Winckelm.-Progr.). Dann nennt

Pollux den xoxxopatprjg %. (= xoxxivoftafprjg, schar-

lachrot). Vor den drei speciellen Namen fur farbige

Frauenkleidung notiert er nun fiinf andere, von

denen er behauptet, sie galten nur fiir Manner-
kleidung: aXovgylg, zrogyvglg , cpoivixig oder cpoi-

vixovg / und fiaxgaiig. Von diesen werden wir

die drei mittleren allerdings noch als specielle

Namen besonderer mannlicher Ch. kennen lernen

{nogtpvgovg aber war der ovgzog der Frauen auf

der Biinne nach Poll. IV 118; uber xogcpvQOfiiyijg

eotit/g s. ebd. VII 48). Dagegen finden wir den

ersten und letzten samt den zu ihnen gehOrigen

adjectivischen Ausdriicken (mit yixiovloxog ver-

bunden) in den Kleiderinventaren der brauroni-

schen Artemis. Dass der Gottin mitunter auch
Mannergewander geweiht wurden, beweist die ein-

malige Anfiihrung eines yiztaviaxog avSgeiog (CIA

II 758 B II 26; ein tudziov dvSgetov ebd. 754, 47;

vgl. Bohlau 11, 1). Aber schon die besondere

Bezeichnung als dv&geiov bezeugt das Vereinzelte

dieses Falles, und wir diirfen entsc-hieden und
mit vollein Recht trotz Pollux sowohl aXovgyig

(a. a. 0. 754, 49 = 756, 26 [gsvixy]. 754, 56) wie

dXovgydg y_. (754, 12 = 755, 6—7. 754, 14; vgl.

754, 21 =755, 13—14; hierher zu ziehen auch

754. 45 = 756, 23—24 /. ^XazvaXovgy-qg), jiarga-

yjg (754, 16 = 755, 9. 754, 48 = 756, 25) und
paxgaynovg y. (758 B II 12. 23) fiir die weibliche

Toilette in Anspruch nehmen. Zu dXovgyig ist

ferner zu vgl. Poll. IV 120, wo dXovgyfjg xvxleo

Aon dem y. nodr)gr]g der Frauen auf der Biihne

gesagt ist. Nichts anderes als dlovgyog kann

xfgiriyrjTog bedeuten, da es von Hesych (s. v.) mit

xcgaooyvoo; erklart wird (Poll. VBI 57. CLA
754, 18 = 755, 11. 754, 21 = 755, 13—14 u. s.).

Hier sind auch zu mvzdxxeva (Poll. VII 52) zu

erwahnen. Das Gegenteil von jtegi7iog<pvgog ware
negiXevxog (Poll. VIC 52). Diese Decoration im
allgemeinen muss dtaMefrg (Athen. V 198 c) bei

X. bedeuten (s. o. uber srsfa S. 2315).

In den Inventaren finden wir ferner ausser dem
weissen Ch. (754, 45 = 756, 23—24. 758 B II 11.

14—15 ; weiss war das Gewand der jungen Madchen
und der Priesterinnen in der Komoedie, Poll. IV
119) auch einen yXavxeiovg (758 B II 16 ; vgl.

10 Poll. IV 117 yXavmvog und 119, wo mit asgwog
die gleiche Farbe gemeint sein wird; Tracht der

alten Frauen in der Komoedie).

Auf den oben genannten Denkmalern finden

wir alle diese Farben und Farbenzusammenstel-
lungen vcrtreten. Auch finden wir haufig Orna-

mente, die wir uns auf dem Leinen eher auf-

gestickt, als in den Stoff eingewebt zu denken
haben. Einige Ausdriicke bieten auch hier die

erwahnten Inventare. Ilvgyondg (754, 25 = 755,

20 18 = 756, 5. 754, 45 = 756, 23—24) bezeichnet

wohl eine Verzierung, wie wir sie z. B. Gerhard
A.V. 187 = Baumeister Denkm. Abb. 748sehen,

d. h. die in ihrem Schema den Zinnen eines Turmes
gleicht. nagaxvfidxcog (754, 45 = 756, 23—24)
dtirfte am wahrscheinlichsten das Ornament be-

zeichnen, das wir ,laufender Hund' nennen; auch

dies z. B. auf Vasen haufig (Wieseler Satyr-

spiel 86). Kazdazixxog (758 B II 33—34; auch

C. Curtius Inschr. u. St. z. Gesch. v. Samos
30 10 Z. 16) erklart Poll. VII 55 mit 6 Sycov ttia

rj av&ri ivv<pao/xeva, ware also mit C<ow>s oder

£q>di(ozdg (ebd. und Athen. V 197 e) und mit av-

Sivog oder avdygog (Athen. XII 521b. Artemid.

Oneirocr. II 3) gleichbedeutend (vgl. Wieseler
a. a. 0. 152f.). Allgemeine Bezeichnungen bunter

Verzierung sind noixilog (754, 14), nsginoixiXog

(754, 2— 3 u. s.) und zzagaxotxdos (758 B II

16—17). So hatte der Ch. des Buhnencostums

den allgemeinen Namen zo noixiXov (Poll. IV 116 ;

40 vgl. W i e s e 1 e r Theatergebaude T af. VII. VIII. Xffl

und den Art. .Trauerspiel' bei B a u in e i s t e r Denkm.
HI 1849ff. und die zugehOrigen Tafeln). Wegen Ver-

zierung mit Goldornamenten s. C. Curtius Inschr.

u. St. z. Gesch. v. Samos 10 Z. 17: xidatvioxog

XQVoqj TiexctxiXusvo; fivgzov ygvaeov sycav. Das
Gleiche bezeichnet ygvooTiaoxog. Vgl. Compte

rendu 1865, 65ff. Taf. HI. 1866, 69ff. Taf. II.

Notizie d. sc. 1886, 360f.

2d) Geschichte des Peplos und des

50 weiblichen Ch. Die Form des Peplos ist so

einfach. dass es eine naturliche Annahme ist. sie

sei auch die ursprungliche Gewandform der grie-

chischen Frauen gewesen, wofur ja auch ibr aus-

schliessliches Vorkommen in den homerischen Ge-

dichten zu sprechen scheint. Die Frage ist nun,

wie sich zu dieser Annahme die mykenischen

Darstellungen weiblicher Gewandfiguren und die

Beobachtungen verhalten, die man uber das Vor-

handensein von Fibeln in altesten Ausgrabungs-

60 schichten angestellt hat; denn man kann ohne

weiteres voraussetzen , dass innerhalb des helle-

nischen Culturkreises Frauen, denen Fibeln mit

ins Grab gelegt wurden, im Leben den Peplos

oder eine ihm verwandte Gewandung trugen.

Wenn wir uns nun auch von den Einzelheiten

der speciell mykenischen Frauenkleidung, wie sie

an Goldringen (Studniczka Fig. 8) und dem
Berliner Bleingiirchen (Arch. Anz. .1889, 94) dar-



2327 Xizoiv Xixdv 2328

gestellt ist, keine klare Vorstellung machen kon-
nen, so ist doch sicher, dass sie mit dem Peplos
nichts gemein hat (vgl. zuletzt M. Mayer Arch.
Jahrb. 1892, 189ff.). Daneben bemerken wir an
kleinen, sicher in Hellas selbst gearbeiteten Thon-
figurchen eine Gewandung, die am ehesten dem
ionischen Ch. oder vielmehr dem x^gidarog x-
entsprechen durfte (Studniczka Atrien. Mitt.

1887, 21. Mayer a. a. 0. 193; ygl. das S. 2206
iiber das Gewand der Frau auf der Kriegervase 10 wendung finden konnten

rung j a jeden falls der Typus des Ch. entsprechen,
bei dem die den Arm bedeckenden Teile genaht
statt geknopft oder genestelt waren, ein Typus,
der zudem, wie die Bildwerke beweisen, nur in

der archaischen Zeit Mode war; nach der Er-
zahlung des Herodot, die man hides eben als

Legende nicht zu worttich nehmen darf, kam es

aber nur auf Vermeidung der gefahrlichen, dolch-
ahnlichen tisqovcu an, die nur am Peplos Ver-

Gesagte). Damit steht. im Einklang, dass sich
Pibeln nirgends in mykenischen Grabern gefunden
haben (Studniczka Athen. Mitt. a. a. 0.). Wah-
rend nun diese Thatsachen — und bekanntlich
nicht diese allein — die Abhangigkeit der ,my-
kenischen' Cultur vom Orient darthun, ergiebt
sich aus der Constatierung des Vorhandenseins
von Fibeln in samtlichen ,vordorischen' Schichten
des griechischen Culturkreises , dass diese und

Die Bildwerke wiederum lehren uns, dass der

Peplos sehr bald nach den Perserkriegen wieder
allgemein in Aufnahme kam, in dorischen Cultur-
kreisen sehon etwa 480 (Kalkmann 40ff. und
49). Er blieb neben und mit dem Ch. in Ge-
brauch bis zur hellenistischen Zeit, in der beide

von der unter 2 b besprochenen Porm des Ch. ver-

drangt werden.

3) E x om i s. Es ist von vornherein anzu-
damit der Peplos zu der ursprilnglichen griechi- 20 nehmen , dass es ursprunglich ein kurzes, dem
schen Frauenkleidung gehort haben (Studniczka
Athen. Mitt. a. a. 0. 14f,). Die Bezeichnung
dieser Gewandung als ,dorisch' wird sich, wie
Studniczka a. a. 0. annimmt, erst mit der Zeit
im Gegensatz zu der speciell ionischen heraus-
gestellt haben, weil sie sich in den dorischen
Staaten, speciell in Sparta, am reinsten erhalten
hatte. Wir durfen nun, naeh der Stellung des
Peplos bei Homer zu urteilen, annehmen, dass

Peplos entsprechendes, fur die Manner
bestimmtes Gewand gegeben habe. In der

That sehen wir ein solches — natiirlich ohne
das a!z6jirvy/j,a. des Peplos — an einigen Monu-
menten, so z. B. besonders deutlich an der bekann-
ten Statuette des Odysseus im Museo Chiaramonti
(Ann. d. Inst. 1863 tav. d'agg. 1 = Bau-
meister Denkm. Abb. 1251) und kSnnen als

seinen Namen i§a>fiig bestimmen. Naeh Pollux
er nach dem Zusammenbruch der mykenischen 30 (VII 47) und Hesych (s. v.) war die Exomis so
Cultur wieder die allein gebrauchliche Kleidung —1- 1 rT- imt—.j.:— —^ ti.-i._i «„tt.„. ...

der griechischen Frauen wurde, dass also seine
Geschichte den gleichen Gang genommen hat,

wie die des geometrischen Stils oder wie man sich
dieselbe neuerdings wenigstens vorzustellen pflegfc.

Jedenfalls setzt das die anfangs angefiihrte Stelle

des Herodot voraus, die nun wiederum von einer

Verdriingung des Peplos durch den Ch. berichtet.

Sie kniipft dies in stark mythisch gefarbter Er-

wohl Umwurf (Himation, vgl. Schol. Ar. Vesp. 444)
als Ch. Das Gleiche wurde vom Peplos gesagt.

Eine Eigentumlichkeit der Exomis, von der sie

ihren Namen erhalten hat, war ferner, dass sie ein

hnQofxaaxalog x- war, d. h. dass sie nur auf einer

Schulter gespangt war, wahrend die andere Schulter

bloss blieb (s. u.). Ganz so ist nun das Gewand des

Odysseus umgeworfen ; die rechte Schulter bleibt

frei; man sieht die beiden Zipfel vorne und hinten
zahlung an ein kriegerisches Ereignis , das mit 40 herabhangen , durch deren Verkniipfung auf der
Wahrscheinlichkeit in die erste Halfte des 6, Jhdts,
datiert wird (Studniczka 4f. Helbig 162).
Mag auch die Verbindung beider Thatsachen legen-

darisch sein, jedenfalls wird der hierdurch ge-

wonnene Zeitansatz dadurch bestatigt, dass auf
den schwarzfigurigen Vasen, deren grOssere Masse
noch in der ersten Halfte des (3. Jhdts. fabriciert

worden ist, der Peplos bei weitem iiberwiegt;
auf der beriihmtesten , der Francoisvase, findet

Schulter die Exomis zu einem dfupi/Aaoxat-o; %.

geworden ware. Die Exomis ist hier und sonst

- an der rechten Seite der Figur offen ; Pollux giebt

(IV 118) an, dass die der Schauspieler in der

Komoedie vielmehr an der linken Seite ungeniiht

gewesen sei. Ein Wechsel in dieser Beziehung
ist auch beim Peplos constatiert worden, Vgl.

ausserdem Hesych. s. r.l-muis: xaq o xal o«

XGyfiixoi ote /xsv f'vSvdi ozk be jisgifiakov . Den
ich kein einziger weiblicher Ch. Auf den streng- 50 Worten des Pollux entsprechen allerdings Monu-

rotfigurigen Vasenbildern dagegen verschwindet
' ~ ""

""

der Peplos fast ganz (dies ergiebt eine Durch-
sicht von z. B. Gerhards Auserl. Vasenb.).

Wir sahen oben (S. 2310), dass dem Bericht
des Herodot der des Thukvdides widerspricht

;

zwar handelt dieser nur von "der ionischen Tracht
der Manner, jener nur von der der Frauen. Man
kann aber nicht den Ursprung der einen in

Ionien (oder Karien), den der andern in Hellas

mente, speciell die Darstellungen auf den Phly aken-
vasen nicht, deren Costiim sich nach A. Ktirte
(Arch. Jahrb. 1893, 61ff.) von dem der alteren

Komoedie nicht wesentlich unterscheidet. Der Ch.
ist hier weder ungenaht noch lasst er die linke

Schulter frei. Eine Exomis, die in der That an
der linken Seite der Figur offen ist und die linke

Brust frei lasst, tragt eine Amazone vom Mauso-
leum-Fries (Br unn-Bru ckm ann Denkm. 96.

annehmen, muss sich also fur Herodot oder Thu- 60 Ant. Denkm. II 16, 31. Baumeister Abb. 969).
kydides entscheiden. Nun liefern — ausser der ' ' • •

- - -. „ .

Etymologie des Wortes Ch. — auch die archa-
ischen Denkmaler Kleinasiens die deutlichste Be-
statigung der Ansicht des Herodot (s. Kalk-
mann 42f.). Kalkmann (21) glaubt annehmen
zu miissen, dass das Gewand, das den Peplos ver-

drangt habe, gar nicht mit Fibeln genestelt, sondern
genaht gewesen sei. Nun wiirde dieser Anforde-

Andererseits ist anzunehmen, dass man die Exomis
ebenso wie den Peplos unter Umstanden in seinem

unteren Teil durch Xaht geschlossen haben wird

;

so sehen wir sie an einer allerdings spaten Sta-

tuette eines Hirten in Pal. Colonna in Rom (Matz-
Duhn Ant. Bildw. 1204). Dadurch wird die

Exomis in der Form dem kurzen ionischen /.

heQoiidayalog sehr ahnlich. Der Unterschied be-
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steht im wesentlichen nur darin , dass man mit

der Exomis jederzeit beide Schultern bedecken

kann, wahrend der x- itsQofiaaxalog von vorn-

herein so zugeschnitten ist, dass eine Bedeckung
der bloss gelassenen Schulter unmOglich ist; s.

Weiteres S. 2330. Wahrscheinlich ist aber schon im
Altertum haufig fiir beide Formen unterschiedslos

der Name Exomis angewendet worden ; wenigstens
werden beide in ganz gleicher Weise denselben

Gesellschaftsklassen zugeschrieben : den Unfreien

und Armen (Poll. VII 47. Arist. Vesp. 444 ; Lys.

662. 1021 ; vgl. Sext. Emp. Pyrrh. I 153). Aelian
(v. h. IX 34) giebt sie den Spartanern.

In Anbetracht der Form der Exomis drangt

sich jedem die Oberzeugung auf, dies Gewand
miisse auch als apyi/AaoxaXog getragen worden
sein. So finden wir es in der That an einer Ama-
zone vom Mausoleum-Fries (Brunn-Bruck-
mann Denkm. 97. Ant. Denkm. II 16, 34. Bau-
meister Abb. 970; offen an der linken Seite der

Figur). Da aber in dem Fall , dass die ursprung-

lich offene Seite durch Naht geschlossen ist, kein

wesentlicher Unterschied mehr besteht zwischen

der Exomis und dem entsprechenden ionischen Ch.,

dessen megvyeg auf den Schultern ja auch durch
KnCpfe oder andere Verbindungsglieder und nicht

durch Naht verbunden werden konnten (s. 4 a), so

kann man bei Beschreibung der Denkmaler keinen

Unterschied in der Benennung machen.
Dagegen fukrt eine andere Beobachtung auf

eine sichere Spur. Ein kurzes dorisches Ge-

wand — so wie -der dorische afiqiii.iaoxo.log der

Manner abgesehen vom aad^Tvy/na sein musste
— tragt die Atalante der Franyoisvase (Stud-
niczka Pig. 31. Helbig Fig. 57). Hier ist

nun die Partie vom Giirtel abwarts in ganz

besonderer Weise gezeichnet, durchaus verschie-

den von dem entsprechenden Teil des kurzen
ionischen Ch. der Manner (s. 4 a). Die letzteren

sind deutlich rings herum geschlossen ; die Art

der Darstellung an der Atalante durfte sich da-

gegen nur bei der Annahme eines einseitig offenen

Gewandes erklaren. Wie dem nun auch sei, jeden-

falls kehrt dieselbe Zeichnung an zahtreichen

Kriegerfiguren der schwarzfigurigen Vasen an dem
Gewandstuck unterhalb des Panzers und in gleich

deutlichem Gegensatz zu dem unteren Teil des

ionischen Ch. wieder (Beispiele unter anderem bei

Studniczka 69 Anm.; besonders deutlich z. B.

Gerhard A. V. 207. 213 und Arch. Ztg. 1884 Taf.

15 = Baumeister Denkm. Abb. 2124 [Amasis]).

Aus dieser 'Vergleichung ergiebt sich die Folge-

rung, dass — wenigstens im 6. Jhdt. — Krieger

unter dem Panzer ein Gewand tnigen, das in der

Form dem der Atalante gleich, also dorisch war.

Nicht unmoglich ware es endlich, dass mit diesem

Gewand speciell das ;a>/ta gemeint sei, das an

einigen Stellen des Homer fur Untergewand unter

dem Panzer und sonst vorkommt (Studniczka
67ff.; vgl. dagegen Helbig 292ff., dessen Deu-

tung des tiofia auf den unteren vorspringenden

Piand des Panzers angesichts der gleich zu er-

wahnenden Stelle der Odyssee und der spateren

Bedeutung des Wortes verfehlt scheint). Wenn
sich Odysseus (Od. XIV 489) in einem Moment,

wo er, nach dem Vorhergehenden zu schliessen,

nur mit dem £a>/j.a bekleidet ist, oloynwv nennt,

so ist damit nicht gesagt, dass £<5//a notwendig

ein Gewand von der Form des Ch. sein miisse;

es bedeutet allgemein : nur mit dem Untergewand
versehen, ohne Mantel. Fiir diese Auffassung des

£G>tia scheint auch die Nebeneinanderstellung von

^rnfiaxa und xvnatttdsg (s. u. S. 2332) bei Alkaios

(Bergk PLG III 154) zu sprechen (vgl. Stud-
niczka 21). So oft die Exomis an Figuren spa-

terer Zeit vorkommt, bei denen die Stoffe deut-

lich charakterisiert sind, ist ihr StofF derb, wie

10 starke Wolle oder starkee Leinen. Hirten machten
sich die Exomis natiirlich aus Fellen : d ^ogiafbj

nach Poll. VII 60 (vgl. IV 118 Tracht des Satyr-

drama) site nsQi^lrjfta sire t,&fia. (Tracht der Mas-
salioten). Vgl. Stephanus Thesaur. s. v. und
Wieseler Satyrspiel 92f. 99. 119f. und 139f.

Ihr ausserst seltenes Vorkommen in schrift-

licher und monumentaler tTberlieferung erklart

sich dadurch, dass schon zu Homers Zeiten in der

Mannerkleidung die ionische Mode durchaus herr-

20 schend geworden war. Ober die Exomis bei den

Amazonen s. o. S. 2328.

4a) Der kurzeCh. der Manner. Er muss
sich von der Exomis ebenso unterschieden haben,

wie der weibliche Ch. vom Peplos ; d. h. er muss
ein fodvim gewesen sein, ein genahter Rock, den
man anzog. Ein derartiges Gewand sehen wir
nun auf den Denkmalern, nur dass Einzelheiten

mit der Mode wechseln, und in den zwei Va-
rianten, die Poll. VII 47 angiebt als dfi<pifid-

30 ayalog (die Stelle bei Suidas s. dftrptfidoxakos ist

ganz unbrauchbar) und hegoftdaxedog (vgl. Heliod.

Aeth. Ill 1). Fiir die erstere Form sind zwei

vortreffliche Beispiele aus dem 6. Jhdt. bei Stud-
niczka Fig. 18 (von einer rhodischen Schale)

und 19 (Hermes der Francoisvase, auf der noch

viele weitere Beispiele) abgebildet (plastisch'jE'73?;^.

dgx. 1891. 13 r.). Der Ch. liegt eng an und hat

an beiden Schultern kurze Armelansatze, die auf

Fig. 18 geschlitzt sind. Der Halsrand, der untere

40 Rand und der der Armelansatze ist mit Borten

verziert, ebenso wie der Peplos der Frauen (s.

dariiber und iiber die Namen dieser Borten I

S. 2315). Studniczka 58f. bezieht auf diese Art

der Umranderung nach Diintzers Vorgang mit

Recht den Ausdruck reo/budeig bei Homer (Od.

XIX 242) und Hesiod "(E. 538); vgl. Helbig
174f. Dass die Manner auch in homerischer Zeit

schon derartige kurze Ch. trugen, geht aus der

erwahnten Stelle bei Hesiod und aus II. IV 146

50 hervor; Helbig 173. Studniczka 59-61. Auf
den rotflgurigen Vasen von der Wende des 6.

zum 5. Jhdt. werden die Armelansatze seltener

(z. B. Gerhard Trinksch. IX 1 = Baumeister
Denkm. Abb. 1881 . Peleus auf einem Bild des

Peithinos ; hier hat auch Thetis Halbarmel). Das
Verbindungsstiick der beiden xTegvye; auf den
Schultern wird ganz schmal. Die Verbindung ge-

schieht oft augenscheinlich durch KnOpfung statt

durch Naht; in einigen Fallen durch eine lang-

60 liche gedrehte Sehnur (lion. d. Inst. II 14). Der
Ch. selbst wird stoffreicher und sein Stoff wird als

Leinen deutlich charakterisiert (vgl. die Ausfuh-

rungen o. S. 2323). Uber dem Gfirtel bildet sich

haufig ein weit uberhlngender Bausch. Eine bund-

artige Einfassung der Bander findet sich auch

jetzt noch ; vgl. aiich die gleiche Erscheinung an

dem weiblichen Ch. dieser Zeit (2 a S. 2319). Auch
werden, wie dort, die unteren Rander in zier-
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licher Weise ausgezackt (s. S. 2319). Auf einigen

Darstellungen bemerken wir einen kurzen trber-

fall auf der Brust, wie er scion bei weiblichen

Gestalten dieser und spaterer Zeit constatiert

wurde. Sehr viele Beispiele bei Kalkmann
25 , 32 , zu denen sich noch andere hinzuffigen

liessen.

Ein besonders deutliches Beispiel fiir den he-
QoiiaaxaXog x- bietet ein in Kassel befindlicher

Torso (Furtwangler Meisterw. Fig. 22). Der
Parthenonfries bietet viele Beispiele fur den apyi-

fidaxakos %. mit und ohne Armelansatz, sowie i'iii

den sxsgofidoxo-Xog %.

Als besondere , durch die Farbe hervorge-

rufene Namen ron Mannergewandern nennt Poll.

VII 55 dXovgyig , noQfpvQis , (potvixlg xai <potvi-

xovg %. , ftatgaxig- Uber dXovgyig und (laxgayjg

s. 2 a S. 2325. Fiir aXovgyk s. noch speciell Ar-

temidorus oneirocr. II 3 : jxoixiXrjv Se eadfjta

E'xecv rj aXovgyiSa tegsvai fisv xal -OvfisfoxoTg xal

oxrjvixoig xcd tdlg nsgi xor Aiovvoov xsxvlxatg

/.wvoig cv[upsQsi. Tlogfpvgig kommt bei Xen. Cyrop.

II 4, 6 und VIII 3, 3 als Tracht der Perser und

Meder vor. Purpurn ist der Ch. des Theseus

bei Bakchylides (ed. Kenyon XVIII 52). <Poivi-

xovg war das rote Kriegsgewand der Lakedai-

monier (Xen. Lac. XI 3. Plut. Lye. 27 u. s. ; vgl.

0. Miiller Dorier 2 II 248), kommt als solches

auch bei den Persern vor (Xen. Cyrop. VII 1, 2)

;

vgl. hierzu den ytx&va xonxtror (bezw. <poivt-

xovvta) als xfjg fidxv? orj/xstov vjisg xfjg axgaxr/-

yixrjg oxtjvfjg Siareirofievov der Komer (Plut. Fab.

15; Marc. 26; Brut. 40). Bei Poll. IV 119 kommt
(poivixig als (pdgrjfia vscoxsgmv in der Komoedie

vor. Die farbigen Bildwerke beweisen ausserdem,

dass die Gewandung der Manner ebenso bunt war.

wie die der Frauen. Vgl. auch Poll. IV I15ff.

iiber die Biihnengewander, deren Farben nicht

anders gewesen sein werden als die der Gewander

des Lebcns. Eine sehr reich ornamentierte Species

des kurzen Ch. findet sich im 5. Jhdt. haufig auf

Vasendarstellungen
;

ganz das gleiehe Gewand
haben wir in derselben Zeit an Frauen bemerkt (o.

S. 2322). Zu erwahnen Dionysos (RoscherMyth.
Lex. I 1107 [s. die Anm.] und 2055. Compte
rendu 1861 Tai. IV = Baumeister Denkm. Abb.

110. Mon. d. Inst. Suppl. XXI ; s. auch das Idol des

Dionysos auf einem Neapeler Krater, Heydemann
Vasens. d. Mus. naz. nr. 2419 und Winter 50.

Berl. Winckelm.-Pr. 114), der Daduchos der einen

Mysterienvase (Compte rendu 1859 Taf. II = Bau-
meister Abb. 521); die Dioskuren (Arch. Ztg.

1846 Taf. 44/45 und 1848 Taf. 24 = Baumeister
Abb. 1804—1805); Hephaistos bei der Riickfuh-

rung in den Olymp (El. cCr. I 43. 46—47) und bei

der tlbergabe des Erichthonios (ebd. 85 A); auf

letzterem Bild auch Kekrops; Triton (Mon. d.

Inst. Suppl. XXI); auf letzterem Bild auch Helios:

Pelops (Mon. d. Inst. VIII 3 = Baumeister
Abb. 1395); Kitharoede (Dumont et Chaplain
Cer. de la Gr. pr. XVI). Daselbe Gewand in

derselben Ausstattung findet sich bei asiatischem

Costiira, von dem cs word auch stammen wird;

so bei Paris (Gerhard Ap. V. 100 = Baumeister
Abb. 314), der es hier augenscheinlich iiber einem

vollstandigen Tricot tragi, da Armel und Bein-

kleider das gleiehe Muster haben (ebenso an ver-

schiedenen Figuren der Dariusvase, Mon. d. Inst.

IX 50—51 = Baumeister Abb. 449 und sonst

an vielen Beispielen).

Da der kurze Ch. zur ionischen Tracht ge-

hort, liegt es nahe, Analogien bei den nichtgrie-

chischen Volkern Kleinasiens zu suchen ; am ehe-

sten bietet sich hier die ximaooig (xvjiaaoiaxog)

der Lyder dar, ein kurzer leinener Bock (Stud-
niczka 21). Von Stoff und Form der xrjfiewa oder

xrjpevvig der Meder erhalten wir keine Yorstel-

10 lung (Poll. VII 61; vgl. allerdings Plut. Bom.
26, wo als Tracht des Eomulus der jiegtTcogrpvgog

xrjpsvvog angegeben wird).

Das Klima Griechenlands erforderte neben dem
Ch. aus feinem Leinen auch solche aus warmeren
Stoffen (Poll. VII 57f. a^i/jtallog und fiaXXcoxog

geht auf zottige Wollenzeuge ; d/Mpifiixo;, rgi/uxog,

mit doppeltem, dreifachem Aufzuge [Drillich] ge-

webt). Die Hirten und Jager nahten sich ihren

Ch. aus Fellcn (Poll. VII 70); vgl. Paus. VIII

20 1, 5 iiber Ch. aus Schweinshauten bei den Be-

wohnern von Euboia und Phokis. Die bei Poll.

VII 70 erwahnten Namen gelten aber nicht nur

fiir svSv/^axa, sondern noch haufiger fiir negi-

flXr/paxa (Stephanus Thesaurus und in uns. Lex.

s. 'Ifidxiov). Mit dup&sga z. B. ist ohne Zweifel

der Mantel mit Kapuze gemeint, wie ihn Teles-

phoros auf den Darstellungen tragi Wenn Poll,

a. a. O. sie trotzdem y. nennt, so gebraucht er

das Wort hier in seiner allgemeinsten Bedeutung.

30 Statuette mit Ch.' aus Fell s. Mus. Borb. VII

10 = Baumeister Abb. 772.

4 b) Der eigenartigste Bestandteil der ioni-

schen Tracht aber war der lange leinene Ch.

der Manner (Poll. VII 47 xodrjgrjg), den die

Samier in der von Asios (frg. 13. Kink.) beschrie-

benen Festversammlung tragen (Studniczka
20) : yionoig xe yixaxii ziibov ydovog evgeog etyov,

nach dem die Ionier bei Homer (Hymn. Ap. Del.

147. II. XIII 685) sXxsyJxojveg 'Idoveg genannt

40 werden, und in dem Theseus bei seiner Ankunft

in Athen fiir ein Madchen gehalten wird (Paus.

119, 1). Einen langen Ch. setzen auch die Verse

Homers (II. V 734ff. = VIII 385ff.) voraus, in

denen beschrieben wird, wie Athena den Ch. ihres'

Vaters Zeus start ihres Peplos anzieht, um in den

Kampf zu Ziehen. Beiworte .und Vergleiche bei

Homer (Studniczka 56f.) gestatten den Schluss,

dass Leinen der iibliche Stoff war, aus dem der

Ch. gearbeitet war. Von seiner Form und Aus-

50 stattung geben uns die sf. Vasenbilder und archai-

sche Sculpturwerke eine deutliche Vorstellung;

Beispiele bei Studniczka Fig. 14—17 und in

grosser Menge bei Helbig 177ff. Vielfach wird

hier auch seine Schneefarbe (s. d. Frg. des Asios),

die fiir ihn typisch gewesen sein muss, durch

weisse Farbe wiedergegeben (Ant. Denkm. I Taf. 7

nr. 1. 5. 6. 24. 28 und sonst haufig); vgl, 'Etprjfi.

dgy. 1891 .-i. 13. In seiner Ausstattung mit Rand-

ornamenten gleicht er dem kurzen Ch., auch ist

60 er wie dieser bisweilen — besonders haufig in

alterer Zeit — mit Armelansatzen versehen. Er

ist in der durch die genannten Denkmaler reprae-

sentierten Zeit typisch bei Mannern vorgeriickten

Alters und vornehmen Standes und wird ausser-

dem von jung und alt gleichmassig als Pracht-

und Festgewand getragen (Helbig 182). In den

iiberwiegend meisten Fallen ist er ungegiirtet,

also oQ&ooxddtog (Poll. VLT 49); damit stirnmt
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iiberein, dass wir auch aus Homer und Hesiod

schliessen kOnnen, dass die Griechen ihrer Zeit

sich nur zu schvverer Arbeit giirteten (Stud-

niczka 65f.). Die Denkmaler lehren uus ferner,

dass dieser Ch. bei alien Stammen Griechenlands

gleichmassig verbreitet war (Helbig 181).

Augenscheinlich sind nun in jener schon er-

wahnten Stelle des Thukydides (I 6), wo er iiber

bestimmte Wechsel in der Tracht der griechi-

lordern zugeschrieben : aagd^eig firjXtvoi xai tioq-

cpvQoi xal livxol, o't Si alovgyeXg [Demokritos])

;

bei den Persern ausser xdvdvg und xcuivgig der

xawdxr/g (s.o.XeiQiSfazog /_. S. 2207f.) ; letzterer

auch bei den Babyloniern (Poll. VLT 60 ; xawaxrjg

sonst allerdings ein Imjiolaiov; s. Stephanus
Thes. s. v.). Vgl. iiber die Babylonier Herodot.

I 195: %(>ea>vxat xi&aivi no8f}vexei Xivecp xal £mi

tovxov aXXov dgiveov xi&uira iixev&vvsi. fjber den

schen Manner spricht, mit den XiroT xixcovsg, die 10 fivcatog der Annenier s. Poll. VII 60 und Phot.

neben der gekiinstelten Haartracht als Charak-

teristica der zur Zeit des Historikers iiberwun-

denen Altvatermode genannt werden, auch jene

langen Ch. gemeint, trotzdem Thukydides nicht

ausdriicklich davon spricht. Jedenfalls wurde seine

Angabe in diesem Fall mit dem, was wir den

Monumenten entnehmen konnen , iibereinstimmen,

denn seit dem Anfang des 5. Jhdts. verschwindet

der lange Ch. allmahlich aus den Kreisen, in

s. v., iiber fiavbvr\ und cpaivoXr/g (<patv6Xwv, <pcu-

voXtg) bei Persern, Kretern und Libyern s. Ste-
phanus Thes. s. v. Polyb. Ill 114, 4 spricht

von den XiroT jisqui6q<pvqoi x'xmvtaxoi. der Iberer.

Ausfiihrlicher handelt Poll. VII 71 fiber die Tracht

der Agypter ; iiber qxbacov <j. ix Tiaxiog Xtvov),

jfuipcoarovwr und fjfiixv^iov, xaipi^Qcotiov , aov-

ddgmv, s. Stephanus Thes., iiber die letzteren

drei besonders Hesych. Am bedeutsamsten ist ihr

denen er bisher geherrscht (vgl. Studniczka 20 x- dvoavcorog und Xivovg, der xaXdaigig (Herodot.

Arch. Jahrb. 1896, 249ff.); er bleibt fiirderhin

nur noch fiir bestimmte Kategorien in Gebrauch

:

Priester (Michaelis Parthenon 257 Taf. XIV
34. C onz e Attische Grabreliefs 921-924), Kitha-

roeden oderF10tenspieler(Studniczka66. Wie-
seler Theatergebaude Taf. XIII) und Wagen-
lenker (die in Delphi neuerdings gefundene Statue

eines solchen tragt diesen Ch. iiber dem gewOhn-
lichen weiblichen ionisclien Ch.; s. Arch. Anz.

XI 174).

Auch fiir diese Form des Ch. bieten sich Ana-
logien bei anderen asiatischen VoTkern dar. Bei

den Lydern war die fiaodga ein y_. xoSrJQrjg (Poll.

VII 60); die Assyrer trugen uber einem langen

leinenen Ch. einen andern aus Wollenstoff (Her. I

195; vgl. Darstellungen wie bei Helbig Fig. 60

und s. u.).

4 c) Eine Mittelstufe zwischen dem langen und
dem kurzen nimmt ein Ch. ein, der nur bis

zu den Waden reicht (nicht etwa ein langer, 40
etwas aufgeschiirzter Ch.). Er findet sich auf den

Gravierungen des Panzers aus Olympia (Stud-
niczka Fig. 43. Helbig Fig. 48), an dem The-

seus der Francoisvase (Wiener Vorlegebl. 1888 Taf.

Ill; wie es scheint, ist der Oberarm halb bedeckt!),

auf einem sf. Vasenbild (Gerhard Auserl. Vasenb.

XVI), an der Dionysosfigur einer rf. Vase (Gaz.

arch. 1879 pi. 5 = Roscher Myth. Lex. I 1108),

einein Kitharoeden (Dumont et Chaplain Cer.

II 81), den wir auf griechischein Boden durch

die Mysterieninschrift von Andania als Festtracht

der Frauen, Madchen und Sclavinnen in den be-

treffenden Mysterien finden (hier xaXdarjQtg; s.

Sauppe a. a. O. 14 Z. 17. 18. 19. 21. Ditten-
berger Sylloge 388). Nach Hesych (s. xcddaigig

und TQV(poxaXdoiQtg) war er jxXaxvorjfiog (iiber die

arj/J,eca = jiogqpvQat oder gdfidoi S. 0. S. 2324), ein

Xivovv xai TtobfJQsg x"a>viov und diente auch den

30 Mannern als rjvioxtxog xal ijcmxog x- Dass die

xaXaaigeig auch in Korinth gearbeitet wurden, be-

zeugt Athen. XII 525 d, nach dem sie purpurn,

veilchenblau oder hyakinthosfarbig (dunkelrot)

waren, und der an dieser Stelle auch von persi-

schen spricht, ai'usg rial xdXXioxcu nao&v. An
zwei Stellen der Mysterieninschrift (14 Z. 17) ist

ferner neben xaXaoigig als Untergewand airdo-

vixr\g genannt, wozu x- zu erganzen ist (iiber den

aivdcov der Agypter s. Stephanus Thes.).

Endlich ist noch ein specieller oixuixog y.

nach Poll. VII 77 zu nennen.

Am Schluss ist auf die metaphorische Ver-
wendung des Wortes Ch, fiir alles Umhiillende

hinzudeuten, wofiir sich eine reichhaltige Samm-
lung von einschlagigen Stellen bei Stephanus
Thes. s. v. yixwv S. 151 If. findet. Dadurch er-

ledigt sich auch die falsche Annahme, die dem
Worte Ch. bei Homer in der Waffentracht eine

von der gewOhnlichen wesentlich verschiedene Be-

de la Gr. pr. XVI), einem Trabanten des Midas 50 deutung beilegte, d. h. die eines erzbeschlagenen

(Ann. d. Inst. 1844 tav. d'agg. H) und an vielen
rr ~" "''- J- T ~ J

'
J--=1-- : -

Figuren der Reliefs vom Nereidendenkmal (Mon.

d. Inst. X Taf. XIII—XVni. Brunn-Bruck-
mann Denkm. 214—218). Der Dionysos, der

Kitharoede und Trabant tragt fiber diesem Ch.

den kurzen mit reichen Ornamenten, der oben

unter 4 a S. 2331 besprochen ist.

Bei verschiedenen fremden Volkern wird der

Ch. als Tracht angegeben, zum Teil mit Anfuh

Kollers aus Filz oder Leder; vgl. darfiber, sowie

fiber den ebenfalls hierher bezogenen Ausdruck
axQETixog x- Studniczka 61ff. (axgsjxxog richtig

mit ,wohlgezwirnt' zu ubersetzen) und Helbig
183f. und 287f-

Ffir die algeleiteten Worte yixwvdgiov, y.ixw-

viov , ytxmvioxdgwv
,
ynavioxiov und yixwriaxog

ist die Litteratur bei Stephanus Thes. unter

den verschiedenen Stichworten gesammelt. Vgl.

rung besonderer Namen ; so bei den Lydern neben 60 ausserdem Bohlau 20ff. fiber yjrd>v, xlz<*>vlov
,

der schon erwahnten kurzen xvnaoaig die lange xlTO>r'ox°s in den Inventaren der brauronischen

fiaodga (Atovvaiaxog Poll. VII 60; vgl. Herodot. Artemis (Angabe des Stoffes bei den ersten beiden

I 155; hierher gehort auch der oagdiavixog x- haufig, bei dem letzten nur einmal; Angabe der

Poll. VII 77); bei den Kilikiern {xS&vag slgireovg Farbe und Verzierung beim ^(kuviokos: fast stets,

Herodot. VII 91); bei den Medern ausser den bei den andern jranz selten ; bei xn(*>vlov haufig

schon genannten nj/levva und rrifovvis die adgcunig Angabe, ob ojiXovv oder dixXovv, bei den andern

{jiogyvQovg jj.eo6Xevxog y_. Poll. VII 61. Hesych. nie). Unterschiede in der Form lassen sich danach

und Phot. s. v. ; bei Athen. XII 525 c wird sie den nicht feststellen, abgesehen davon, dass im Gegen-
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satz m y. die andern Ausdriicke kleinere Ge-
wander bezeichnen werden (s. fiber die Moglich-
keit ihrer Anwendung auf bestimmte Gewander
o. S. 2320. 2322).

_

Willkfirlich ist Bohlaus An-
nahme, die ynmvioxoi seien wollen gewesen, irrig
seine Deutung der yixoivta. Aus den Erwahnungen
der Schriftsteller (s. Stephanus Thes.) kann
man einzig schliessen, dass ytrdmov so gut wie
ausschliesslich fiir das Untergewand der Frauen

aus Schafwolle \yar (II. X 134 ovlrj 8' ijievtfvo&e
layvrj. Od. XIV 520f. 529 itvxvrjv; besonders
haufig ovlrj, s. Studniczka a. a. 0. 73,8. Poll.
X 123 [Oeojxofixog] naysiav). Dieser Eigenschaft
verdankt sie die hauflge Bezeichnung durch Bei-
worte wie avz/iwoxaxrjg II. XVI 224, dlek~dve/ttog

Od. XIV 529, xeifidfiwa Aesch. frg. 439. Soph,
frg. 1005; als Winterkleidung bei den Dichtern
der neueren Komodie Poll. X 123 (die Stellen He-v, , , , ~~ ,.

»-'•""« "" ^^--v„ uw noucicii jkumuuic r on. .a. iz«» (cue Btenen He-
gebraucht wurde, wahrend die fibngen Ausdriicke 10 siod. erga 536f. und Poll. VII 61 sreben hierfiir
bei beiden Geschlechtern vorkommen.

[Amelung.]
Chitone (Xnowrj). 1) Als attischer Demos

vom Scholiasten zu Kallim. Hymn. Dian. 225 in
einer Kultlegende fiber Artemis Ch. (s. 5Tr. 2) be-
zeichnet. Sehr zweifelhaft. [Milchhoefer.]

2) Xnwvr) , Xtxwvia , Epiklesis der Artemis,
Kallim. Hymn, in Iov. 77. Hesych. Steph. Byz.
bei dem Epicharm. und Parmenon citiert werden

direct niehts aus; sie beweisen nur, dass die Ch.
sowohl im Sommer wie im Winter getragen wurde,
und dass man fiir letztere Jahreszeit eine besonders
fialaxrjv als k'ovfia iQoog oder eine besonders na-
yeiav als yeijisQtvov Ifiaxtov bezw. yei/iaaxQOv be-
nfitzte). Eine locker gewebte, also weniger warme
Ch. muss mit dojzd{h]xog yj.atra bei Sophokles frg.

791 N. gemeint sein (s. Poll. VII 36). Poll. VII
47 constatiert ferner aus Homer zwei verschiedenei\ t tj

r—

-

» ^""•'"Y
u "'u » wciucu. ti iA>uat,a,bieii leruer aus nomer zwei verscnieaene

1) Im Brauronion auf der Akropolis von Athen, 20 Arten von Ch., die dxXotdes (II. XXIV 230; Od.
Schol. Kallim. in Iov. 77; in Dian. 225; vgl.
CIA II 778, 16. 2) Wahrscheinlich auch im atti-
schen Demos Cb., Schol. Kallim. in Iov. 77.

3) In Milet, wohin Neleus den Cult aus Attika
iibertragen haben soil, Kallim. in Dian. 225. Fest
Ntjtyk, Pint, de mul. virt. 253 F. Polyaen. VIII
35; vgl. O. M filler Dor. I 381. 4) In Syrakus,
Athen. XIV 629 e, mit Tanzen und Flotenspiel
gefeiert, vgl. Epicharm. bei Steph. Byz. 5) In

XXIV 276) und die dui/Lat (II. X 134; Od. XIX
226) :

fur letzteres wird auch ShtXaS angewendet
(II. Ill 126. XXII 441; Od. XIX 241. Stud-
niczka a. a. 0. 74. Helbig a. a. 0. 189). Als
spatere Ausdrflcke fur beides fiihrt Pollux anlrj-
ylSag nnd Sixh/yiSag oder Stfidlovg an (Ste-
phanus Thesaurus s. v.). Daraus, dass So-
phokles (frg. 704 Nauck) das Wort anlrjyig mit
&eooalij verbindet , wodurch das Gewandstiick.„-• —r—;-""• ^ ^F... i*3 „. .j) j.ii cTOouAr/ veruiiiuer , woaurcn etas tfewanastucK

Segesta(?); Schreiber in Roschers Myth. Lex. 30 deutlich als Chlamys (s. d.) bezeiehnet wird, kann
I 572f. sieht in dem von Cic. Verr. IV 34 be-
schriebenen Bild der Artemis cum stola eine
Artemis Ch. Die Epiklesis wurde der Gottin bei-
gelegt von den Gewandern, die ihr geweiht wur-
den, s. oben S. 825. Preller Griech. Myth.4 I
314. 319.

^
. [lessen.]

Cliituae (Xnovai), Volkerschaft im Ostlichsten
Teile von Mauretania Caesariensis , deren Wohn-
sitze bis zum Ampsagaflusse reichten , Ptol. IV
2. 21. [Dessau.]

XlaZva , ein Wort , das nachweislieh nur in
der Beschreibung mannlicher Traeht vorkommt,
bezeiehnet ein Gewandstiick, das Dach der ilber-

einstimmenden Oberlieferung der Grammatiker
zu dem Typus der xeeifSXrHiaxa gehort, d. h. es
ist eine Art l/idnov em xa> ytxMvi (Poll. VII 46.
Suid. Hesych. s. v. Moeris408 u. s.). Pollux
folgert das a. a. 0. mit Recht aus einem Vers
des Homer (Od. XVI 79), zu dem nock andere

man schliessen, dass Ch.' -fodois und Chlamys
sich nicht wesentlich unterschieden haben; Am-
monius a. a. 0. 147 giebt nach Didymos an,
die Ch. sei im Gegensatz zu der Chlamys ein
xexQaycovov iuauov gewesen; wir erfahren in der
That aus andercn Quellen, dass die Chlamys
(s. d.), zum Teil wenigstens, rund zugeschnitten
war. Also bestand der Unterschied zwischen
y. astlrjyig und Chlamys nur in der Form.

40 Den richtigen Aufschluss dariiber, welche Art
von Doppelung mit den Worten &uc).i\ u. s. w.
gemeint sei, hat Studniczka a. a, 0. 74f. (vgl.

Helbig a. a. 0. 190) nach Od. XHI 224 ge-
geben, wo Athena in der Gestalt des jungen
Hirten erscheint: Si.irvyov dfiy wiioimv ejrova'

r.veoy4a Zmtttjv, letzteres bedeutet urspriinglich
zwar nur im allgemeinen Gewand (vgl. jedoch
Hesych. i.d>jttj, xo lixdxiov, ^sQifiXrjpia ; auch in den
beiden von Studniczka a. a. 0. 77 angefuhrten

_
r
„ ....... ^„. ^ ,^ ,„)t „^ UCJ11 I1UUU ,llmBle ucmen von istuaniczJia a. a. u. vy angerunrtei

hinzuzufagen smd {II. II 262; Od. XIV 341. 513 50 Stellen aus Theokrit Id. XXV 254 und Apol
[bcnol. ra e£a)0ev xsQiBbiuaral; Vffl. auch Od. lonios Rhnd. Aro-fin. TT M i=t mit ilom W^i[Schol. xa evader xsQifibjuaxa]; vgl. auch Od.
XXI 118, wo Odysseus, uni den Bogen zu spannen,
die Ch. ablegt, was das Vorhandensein eines Unter-
gewandes voraussetzt). Hinzu kommt, dass Ch.
auch als WT

ort fur Lagerdecke vorkommt, wie
ebenfalls Poll. a. a. 0. anfuhrt (II. XXIV 646
[Schol. to xsQifih]Lia xi]g x/.h'tj;]; Od. Ill 349f.
Horn. Hymn. Ill 159. Sophoki Trach. 540. Poll.
X 123

: vgl. Amnion. Dirf. voc. ed. Valckenaer

lonios Rhod. Argon. II 32 ist mit dem Wort
sicher ein Mantel gemeint), aber nach den Worten
aii(p' cbfiototv kann in diesem speciellen Fall nur
ein Mantel damit gemeint sein, also eine Art Ch.
Das Beiwort dhxvyog bedeutet doppelt zusamraen-
gefaltet, und danach kOnnen wir nun auch 6i.-ihJ

bei Ch. erklaren. zumal hier bestatigend die Denk-
miiler eintreten ; auf ihnen findet sich , wie wir
sehen werden, diese Form des doppelt gelegten

14b, ii). In Ubereinstimmung mit dieser doppel- 60 Mantels haufig und wir werden ihr srerade den
TQTt .A 1-4- Hn^ TTn»»iriT/-.*iArm ^~ ~J. . Li. .17. T? i 1- -mT ni .. F - . .*'ten Art der Verwendung steht die Etymologie
des Wortes, das wahrscheinlich aus der Wurzel
y}.i- gebildet ist und mit yhaivw ,wamien' zu-
sammengehOrt (Studniczka Beitrage zur Ge-
schichte der altgriechischen Traeht 73. Helbig
Horn. Epos a 188). Zu dem Zweck, als warmende
Decke zu dienen, war die Ch. besonders geeignet,
da sie meist ein starkes, dichtes, zottiges Gewebe

Namen Ch. iiberzeugend zuweisen kiinnen.

Wenn man die Ch. doppelt zusammengefaltet
tragen konnte, so rausste sie unter Umstanden
eine bedeutende Grosse erreichen; dafur spricht
sicher Od. XIV 521 ncyd'tyr, wahrscheinlich auch
II. X 134 ixxabir]v (Studniczka a. a. 0. 75,
der das Wort mit ,ausbreitbar' iibersetzt; dagegen
Helbig a. a. 0. 188, der meint, der Ausdruck
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,vergegenwartige, wie der schmiegsame Stoff glatt

ausgebreitet die Schultern und den Riickon des

Helden umgiebt') , sicher endlich der Ausdruck

xaxaqfivlog ilaiva Sophoki. frg. 560 Nauck.

An verschiedenen Stellen ist bei Homer be-

sonders erwahnt , dass die Ch. mit einer jesgdrt]

genestelt wurde (II. X 133; Od. XIX 226); an

einigen anderen Stellen ist eine derartige Be-

festigung vorauszusetzen (Studniczka a. a. 0.

75. Helbig a. a. 0. 191). Es wird kein Zufall

sein, dass in den beiden Stellen, in denen diese

Nestelung besonders erwahnt wird, die Ch. als

Swlij bezeiehnet ist. Man wird aus demselben

Grande, aus dem man beim Peplos (s. S. 2312)

den oberen Teil, der genestelt werden musste,

iiberschlug, d. h. urn das Ausreissen des Stoffes

durch die Nadeln zu vermeideu, auch die Ch.,

wenn man sie nesteln wollte, doppelt umgelegt

liaben.

Verschiedentlich wird bei Homer die lebhafte

Farbung der Ch. hervorgehoben : <fowiKonnoa H.

X 133; Od. XIV 500. XXI 118; jzog<pv9irj II. Ill

126. XXII 441; Od. IV 115. 154. XIX 225. 242.

Andromache webt eine purpurne Diplax und ver-

ziert sie mit ftQova xotxda H. XXII 441 ; Helena

schmuckt eine Diplax mit figiirlicken Darstel-

lungen der Kampfe zwischen Troern und Achaeern

II. HI 125ff.; vgl. Studniczka a. a. 0. 86.

Helbig a. a. 0. 191f. Da andererseits Ch. auch

bei Personen der niederen Stande vorkommt (Stud-

niczka a. a. 0. 73. Helbig a. a. 0. 193), so

muss sie eine ganz allgemeine Verbreitung ge-

habt, d. h. sowohl dem Bediirfnis wie dem Luxus

gedient haben. Letzterem allein hingegen scheint

das cpdfiog gedient zu haben, ein Wort, das in-

dessen auch eine allgemeinere Bedeutung, wie

spater l/ndxwv (s. d.) gehabt haben muss, denn

an einigen Stellen wird der Mantel derselben

Person in einem Zusammenhang bald Ch., bald

(pdgog genannt (Studniczka a. a. 0. 72).

Mit Ch. in der Hauptsache identisch ist augen-

scheinlich der speeielle spartanische Mannerman-

tel, dessen besonderer Name xqi(S<ov war (Stud-

niczka a. a. 0. 77). Theopompos (Poll. X
124) spricht einfach von der y. jrayeTa Aaxa>-

vmrj, womit nur der Tribon gemeint sein kann;

bei Polyaen. strateg. IV 14 erscheint Polysper-

chon vor seinen Soldaten in der Ausriistung der

peloponnesischen Gegner xQijicova. dtxlovv i/mon-

jitjodn-evog; Aristoph. Vesp. 1182f. sagt Bdely-

kleon: Tov xoijiow dfpsg, Tijvdl Si ylaXvav ava-

Xapov xQifiwvixmg (das ist nur mOglich, wenn Ch.

und Tribon in der Form einander entsprechen);

Diog. Laert. sagt VI 13 von Antisthenes , dass

er iShXcaoe xov roi'fWa; nach ihm wurde dies

die scbulgemasse Kvnikertracht (Mullach Frg.

phil. gi\ II 264).

Sonst war in spaterer Zeit Ch. in Leben und

Spracke ganz zuriickgetreten. Eine Spur der

Diplax finden wir noch bei Lykurgos 40, nach

dem man in der Zeit nach der Schlacht bei Chai-

roneia Greise und Untaugliche daXa xd Ipdzia

i^n^oo.-ztj/iisvovg sah. Auch gab man die in

Pellene gearbeiteten und besonders geruhmten Ch.

den Siegem in den dortigen Agonen als Preis

(Pind. 01. IX 146; Nem. X 82. Strab. V1II386.
Poll. VII 67). Uber ixixdg.-trifia, eMziogxig, ij.ms-

ooraxQig — l/ndxwv dixXovr s. weiter unten S. 2339.

Pauly-Wissowa III

Wenden wir uns nun zu den Denkmalern, so

ist zunachst zu bedenken, dass wir im Grunde

nach den obigen Resultaten nicht das Recht haben,

den Namen Ch. — wenigstens fiir die altere Zeit

— nur auf eine speeielle Manteltracht anzuwenden.

Wir finden auf den altesten hier verwendbaren

Monumenten vier verschiedene Arten, den Mantel

zu tragen. 1) Man lasst diesen in seiner Haupt-

masse den Riicken bedecken und zieht die beiden

10 oberen Zipfel gleichmassig uber beide Schultern

nach vorne: die sog. symmetrische Manteltracht;

s. Bohlau Quaestiones de re vestiaria graecorum

32f. Helbig a. a. 0. 188ff. Die in dieser Weise

getragenen Mantel sind von sehr verschiedener

Ausdehnung und in manchen Fallen augenschein-

lich auch doppelt gefaltet, um ihr Volumen zu

verringern. 2) Man legt den einen Zipfel auf

die eine Schulter, fiihrt die ubrige Masse unter

der entgegengesetzten Achsel durch und wirft den

20 dem ersten gegentiberliegenden Zipfel fiber die

schon bedeckte Schulter; Bohlau a. a. 0. 33.

Helbig a. a. 0. 188, 2. 3) Man legte einen Teil

iiber eine Schulter, fiihrte die ubrige Masse quer

fiber den Riicken nach der entgegengesetzten Hiil'te,

um den Unterleib, bis zu dem unter der schon

bedeckten Schulter hefindlichen Unterarm, auf

dem man das Ende ruhen liess; z. B. Gerhard
A. V. X. XXXII (eine Variation hiervon scheint

die Traeht zu sein. die wir auf Gerhard A. V.

30X111. XV. XIX 2. CVIII. CXXXVI finden; doch

ist sie nach den Zeichnungen — wenigstens dem
Verfasser — ratselhaft; ahnlich, aber verstand-

lich bei dem Hermes a. a. 0. LV); fiir 2 und

3 mussten die Mantel natiirlich betrachtlichen

Umfang haben. Endlich 4) finden wir, sehr selten,

genestelte Mantel, und zwar nur bei Apoll und

Hermes; z. B. Gerhard A. V. XVII. XXXIX.
XL. LXVII. LXXII1; die Fliichtigkeit der Zeich-

nungen erlaubt nicht zu erkennen, ob die Mantel

40 gedoppelt oder einfach sind , ob wir es demnach

mit Ch. oder Chlamys zu thun haben,

All diese so verschieden getragenen Mantel

wurde ein homerischer Grieche Ch. genannt haben ;

nur in einigen Fallen, wo ein Mantel grosser

Form besonders mit weisser Deckfarbe gemalt

ist, mag das rpaoog gemeint und mit der Farbe

auf den schneeigen Linnenstoff gedeutet sein

(Studniczka a. a. 0. 92, 75). Da aber in spaterer

Zeit fur die grossen Mantel das Wort i/idxiov all-

50 gemein ublieh wurde, sollen diese, soweit sic auf

spateren Monumenten auftreten, auch in unserem

Lexikon der Ubersichtlichkeit halber unter iudztov

weiter besprochen werden, an dieser Stelle da-

gegen nur die kleineren Manteltypen spaterer

Zeit, abgesehen von dem sicher Chlamys zu be-

nennenden Typus.

1) Die ungenestelte Ch. Sie wird wie

ein Shawl zusammengefaltet und symmetrisch ge-

tragen, d. h. ihre Hauptmasse liegt im Riicken,

60 wahrend die beiden Enden in mannigfacher Weise

fiber die Schultern oder Arme geworfen oder um
die Arme geschlungen werden; so z. B. Gerhard
A. V. XLVI (Apollonj. L—LI (Hermes); Statuen

des Apollon und des Oinomaos in den Giebeln

des Zeustempel von Olympia (Olympia HI Taf. IX

3. XXII); Statue des'Anakreon (Brunn-Bruck-
mann Denkm. 426); Statue eines Jagers (Hel-

big Ffihrer 2. 129); Statue des Ares (Helbig
74
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Fiihrer 402. Furtwangler Sammlung Somze'e Schultor befestigt wird, sondern in der ganzen
PI. XXXV p. 61ff.) und sonst oft. In derselben Lange des Oberarms, offenbar zugleich mit dem
Weise, d. h. shawlartig, zusammengefaltet ist der den Arm bedeckenden Teil des Chiton, geknOpft
Mantel der Artemisstatuen im Typus der Artemis wird, wodurch sie im Grunde den Charakter des
von Versailles. Auch kommt es vor, dass die Ch. TtsQifSlrjfia verliert; s. besonders Kalkmann a. a,

zusammengerafft und auf die linke Schulter gelegt 0. 35ff. Fig. 13. 17. Bei dieseii Figuren sieht
wird (z. B. Hermes von Andros, Bmnn-Bruck- man meistens dort, wo der Mantel schriig die

m ann Denkm. 18. Baumeister Denkm. Abb. 737. Brust tiberschneidet, einen schmalen, mehr oder
Athen, Mitt. 1879 Tf. XV. 1883 Tf. IV. Arch. Ztg. minder kunstvoll gekrauselten tlberfall, unter dem
1860 Tf. 139/140= Baumeister Denkm. Abb. 10 dann zunachjst ein langerer, in mehreren Zipfeln
319 [die beiden Jiinglinge links von Bellerophon]). herabhangender Teil i'olgt. Unter diesem wieder

2. Die genestelte Ch. Das alteste Bei- wird dann — und zwar fast stets ohne jeden
spiel fur diese Tracht bietet der Apollon auf dem weiteren Absatz — die ganze iibrige Masse des
Nymphenrelief von Thasos (Stndniczka a. a. 0. Gewandes sichtbar. Die Frage ist nun, ob diese
79 Fig. 20). Beispiele aus spaterer Zeit sind der noch zu dem Mantel odor zu dem Chiton zu
Apollon der Galleria delle Statue (Helbig Fuhrer rechnen ist. Kalkmann behauptet a. a. 0. 30ff.

187) und der eines Beliefs aus Sparta (Athen. entschieden das letztere gegenuber der bisher
Mitt. 1887 Tf. XII). In diesen Fallen ist die Ch. geltenden Ansicht (vor allem gegen Studniczka
unter der linken Achsel durchgezogen und auf Athen. Mitt. XI 354, 2), die sich fur das erstere
der rechten Schulter gekniipft. Anders liegt sie 20 entschied. Kalkmann hat recht, wenn er be-
bei einer archaistischen Statue des Apollon in tont, dass aus der verschiedenen Stilisierung des
Villa Borghese (Helbig Fuhrer 916), bei dem oben sichtbaren Teiles des Chiton und des frag-
die linke Schulter von der Ch. bedeckt ist, und lichen Teils des Gewandes nichts geschlossen
bei dem bartigen Zuschauer auf der ficoronischen werdenkann (s. o. unter Xtrwv S. 2323). Bedenk-
Ciste (Studniczka a. a. 0. Helbig Fuhrer II licher aber macht es doch, wenn der Chiton oben
S. 388ff.), bei dem sie vor der Brust gekniipft dunkelrot gefarbt ist, das fragliehe Stuck aber
ist und iiber beide Schultern zuriickfallt (s. auch die gleiche Farbe und Ornamentierung hat, wie
den Hermes bei Gerhard A. V. CXLIV). Be- die sicheren Teile des Mantels (Ant. Denkm. I
deutsam ist es nun, dass die an erster Stelle ge- 19, 1. 39. Collignon Histoire de la se. gr. I
nannteArt, die genestelte Ch. zu tragen, sich 30 T. I). Dem Verfasser scheint das entschieden
nur bei Apollon oder Kitharoeden findet. Wir dai'iir zu sprechen, dass jener untere Teil zum
sind berechtigt, der Ch. in diesem Fall die Namen Mantel gehort. Das Befremdende bei dieser An-
imTzogjtij/ua , ixinoQitk, i/ineQovarok beizulegen nahme ist die Thatsache, dass der Mantel— wenig-
(s. Stephanus Thesaurus s. v.), die als i/uarwv stens schcinbar — drei uberfallende Teilc hat.
diiilovv erklart werden und in Schilderungen der Kalkmann meint, das ware nur denkbar, wenn

. besonderen Kitharoedentoilctte eine Rolle spielen. der oberstc schmale angenaht ware, und deshalb
Bei Stephani Compte rendu 1875, 105. 109ff. unmoglich. Aber zu oben jener Zeit, aus der
sind alle einschlagigen Stellen gesammdt und die Figuren mit dieser Tracht stammen, finden
mitMonumentenerlautert; vgl. ausserdemBohlau wir ionische Chitone mit besonders angeniiMem
a. a. 0. 49. Bedeutsam ist es nun, dass wir die 40 Uberfall. Indessen ist es kaum nOtig, eine der-
Ch. ganz in der gleichen Weise genestelt und artige Befestigung durch Naht anzunehmen. Es
getragen auch bei Frauen finden. Beispiele bei musste sehr schwer sein, derartige Mantel, auch
Bohlau a. a. 0. Fig. 35. Studniczka a. a. 0. wenn sie mit dem Chiton durch KnOpfung ver-
79 Fig. 21. 22. Allen bekannte Beispiele sind bunden waren, in gutem Sitz zu erhalten, das
die Athena Farnese in Neapel und ihre Variation, Herabgleiten der schweren Masse von der Schulter
die Athena Hope (Furtwangler Meisterwerke zu vermeiden. Deshalb, glaubt Verfasser, wen-
106ff. Fig. 16. 18. Monuments Piot 1896 II 27ff.), dete man, wie das auch zum Fcsthalten des Chiton
die Athena mit dem Wolfshelm in Villa Albani geschah (S. 2318), ein Band an, das dem Eande
(Helbig Fuhrer 775. Furtwangler Meisterw. des Mantels entsprechend lief und liber das dieser
11311. Fig. 19), Demeterstatue in Munchcn (Brunn 50 Rand in geringer Breite gelegt wurde. Dadurch
Glyptothek 79) und Berlin (Beschreibung 582), wiirde sich die grosse Regelmiissigkeit der nun
die Artemis von Gabii (Studniczka a. a. 0. sich bildenden Randlinie und ihr tiefes Ein-
Fig. 21). Letztere durf'te die jungste Figur (zweite schneiden in die Stoffmasse des Chiton erklarcn.
Halfte des 4. Jhdts.) sein, an der diese Tracht Sei dem aber, wie ihm wolle, die Existenz der-
auftritt. artiger Mantel mit drei uberhangenden Teilen

Ganz mit Recht hat nun schon Bohlau a. a. 0. wird durch die Figur der Demeter auf dem Vasen-
49. 67, nach ihm Studniczka a. a. 0. 80f. und bild bei Gerhard A. V. XLVI bewiesen; auch
Kalkmann ZurTracht archaischer Gewandflgu- sind die archaistischen Figuren, an denen man
ren, Arch. Jahrb. XI 35f. darauf hingewicsen, dass das Gleiche beobachten kann. nicht so ohne wei-
diese Manteltracht nur eine Vereinfachung der 60 teres als missverstanden zu verwerfen (Kalk-
complicierteren ist, die uns z. B. an vielen von mann a. a. 0. 39, 90). Richtig aber ist es zwei-
den Madchenstatuen von der Akropolis, auf archai- fellos, dass derartig lange Mantel zu den grOssten
schen Reliefs und vielen sf. und strcng-rf. Vasen Seltenheiten gehui ten ;. davon kann eine Durch-
begegnet, nur dass dort haufig. was spater nicht sicht von Gerhards Auserlesenen Vasenbildem
mehr vorkommt, die beiden Teile der Ch. auf der z. B. tiberzeugen. In den meisten Fallen ist auf
Schulter nicht durch Nestelung, sondern durch den in Frage kommemlen Vasenbildem Mantel
Nahen vereinigt werden, und dass ferner in vielen und Chiton deutlich unterscheidbar , und in all
Fallen die Ch. nicht nur an einer Stelle auf der diesen Fallen erreicht der Mantel kein einziges
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Mai die Lange, so dass er den Chiton unten ganz eruieren, und damit zugleich die Stellen der Litte-

verdeckt. Das kann uns aber an dem Schluss ratur, an denen diese Ausdriicke vorkommen, zu

nicht irre machen, zu dem uns Farming und illustrieren. Poll, ffihrt VII 49 unter den Namen
Ornamentierung an den Marmorfiguren zwingt. weiblicher Gewandstiicke auch dtnXoidiov und ruii-

Wie im 5. und 4. Jhdt. die nur auf der Schulter dmXol&tov auf. Ersteres wird bei Herodian (Philet.

genestelte Ch. von sehr verschiedener Lange war p. 446 ed. Piers. [Moiris], wo das Wort in &m).rj-

(vgl. z. B. die Figur bei Bohlau Fig. 35 = Swv verderbt ist) mit to Satlovv Ipidnov erklart.

Kalkmann Fig. 16 mit der Athena Albani), so Es ist Diminutiv von dtsiXoig, das Hesych (s. <5i-

muss der auf dem Oberarm geknOpfte Mantel eben- jikoiba) mit Suilovftevt) yXavlg iv ztp <pogsTo&ai

falls sehr verschiedene Dimensionen gehabt haben, 10 erlautert. Chlanis (s. d.) kann sich von Ch. nur

wie uns das durch das eben erwahnte Vasenbild durch den leichteren Stoff und geringere GrOsse

bei Gerhard und das ebd. LXXVHI publi- unterschieden haben. Ferner wird duiXoig mit

cierte bewiesen wird; auf beiden sehen wir zwei dt7i\a% gleichgesetzt ; s, Heyne zu II. Ill 126,

Frauen in einem derartigen Mantel, die eine in Obs. IV 473f. Danach kann es kein Zweifel sein,

einem sehr langen, die andre in einera kurzen. dass wir das Recht haben, die oben behandelte

Nach alledem milssen wir es in den Fallen, Ch. der Frauentracht Stukoig oder SviXoidtov je

in denen jede Unterscheidung durch Farbe oder nach ihrer GrOsse zu benennen (Studniczka Ver-

Ornamentierung mangelt, zweifelhaft lassen, ob mutungen zur gr. Kunstgesch. 28). 'HfitSutkol-

ein kurzer oder langer Mantel gemeint sei ; wo Swv kommt nur einmal in classischer Litteratur,

aber die farbige Unterscheidung deutlich erhalten 20 Aristophanes Eccl. 318, vor. Diese Stelle ist von

ist, miissen wir ihr Rechnung tragen und in den Bohlau a. a. 0. 6ff. eingehend und mit grund-

oben citierten Fallen einen sehr langen Mantel licher Kritik behandelt worden ; dem Endresultat

annehmen. Deshalb braucht man sich Stud- seiner Behandlung aber braucht man sich trotz-

niczka in der Benennung ,ionisierender Peplos' dem nicht durchaus anzuschliessen. Nach ihm
nicht anzuschliessen ; diese ware berechtigt, wenn ware q/itdixXoiStov wie Sijiloidiov identisch mit

der betreffende Mantel wirklich ,eine dem ioni- dem als Hauptgewand getragenen Peplos. Das
schen Trachtstil angepasste Umbildung des alten kann, wenn wir dmloidiov richtig bestimmt haben,

dorischen Kleides, d. h. des Peplos' ware (Stud- nicht den Thatsachen entsprechen. Alle Schwie-

niczka Athen. Mitt. a. a. 0.). Diese Annahme rigkeiten der Stelle diirften sich aber losen, wenn
wiederum ware mir berechtigt, wenn die Falle, 30 man eine doppelt gefaltete Ch. von geringer GrOsse

in denen dieser Mantel auf beiden Schultern, dem annimmt, die durch die kunstliche Befestigung

Peplos entsprechend, genestelt wird, die Regel (auf Schulter und Arm oder auf beiden Schultern)

bildeten. In der That sind sie aber iin Verhaltnis in der That zu einem evdv/ta werden konnte und

zur Masse der Denkmaler , die hier in Betracht deshalb auch nicht mit Unrecht ya&viov genannt

kommen, sehr in der Minderzahl und reprasen- wird, denn seinem Typus nach — und insofern

tieren, wie Kalkmann a. a. 0. 43ff. (dort alle hat Bohlau recht — ist ja diese Ch. nichts

Beispiele citiert) richtig ausfiihrt, eine IJbergangs- anderes als ein kurzer Peplos; fiir dies Gewand
stufe zwischen der Ch. und dem Peplos, der ja wird aber in der Zeit des Aristophanes neben

ebenfalls mantelartig fiber dem Chiton getragen seinem ursprilnglichen Namen ohne Unterschied

vorkommt und deshalb mit Recht auch l/iaxwv 40 auch Chiton gebraucht. Ein solches Gewand muss
genannt wird. Die kunstliche Anlage dieser Ch. nQoy.con'Stov , das an jener Stelle der Eccl. 332

ermOglichte auch sonst mannigfache Variationen dasselbe Kleidungsstuck wie fifiidiri.oidiov be-

je nach dem Geschmack der Zeit, des Volkes und zeichnet , auch Lysistr. 47 sein, denn hier figu-

des einzelnen; eine solche bespricht Kalkmann riert es neben jispiflaQi&s; und /ircoviov als Haupt-

a. a. 0. 45. Wo und wann hat sich die Mode bestandteil weiblicher Festtoilette.

entwickelt, dass die Ch., die wir bei Homer nur Am Schluss seien noch die beiden Namen
in der Tracht der Manner fanden, auch vom weib- olovg und oiovga erwahnt. Poll. VII 57 setzt

lichen Geschlecht getragen wurde? Die Frauen das erstere gleich mit najeia ^latva, und VII 70

trngen in homerischer Zeit ihre Mantel symme- wird das zweite als jreoifiirnua aus Fell erwahnt.

trisch (s. unter 7,uar to v); damit im Einklang 50 Haufig wird oiovga mit Ch. erklart, doch schwan-

steht es, dass wir auf den altesten Vasen, die ken die genaueren Angaben fiber beide Namen
dem Eindringen des ionischen Gewandstiles vor- sehr (Stephanus Thesaur. s. aiovQa). tjber

ausliegen, bei Frauen nur die symmetrische Man- Mantel aus Fellen bei Homer s. Studniczka
teltracht finden. Augenscheinlich war es also in a. a. 0. 71f. und Helbig a. a. 0. 196f. Vgl.

Ionien, wo die Ch. auch in die Toilette der Frauen Hermann-Blumner Griech. Privataltert. 177f.

eindrang und entsprechend dem ganzen dort herr- liber die der griechischen Ch. entsprechende rOmi-

schenden Rococogeschmack stilisiert wurde. In sche La en a s. d. [Amelung.]

dieser Form kam sie im 6. Jhdt. mit dem weib- Chlamydia (>) XiauvSla) , dichterischer Bei-

lichen Chiton nach Hellas und machte hier die name (von der Gestalt) der Insel Delos, Plin. n. h.

Wandlung der ganzen Kleidung zur naturlichen 60 IV 66. Stepli. Byz. s. Aij/.o;. K. Bur si an
Einfachheit mit durch. Sie erhielt sich, wie sie Geogr. v. Griechenland II 454. [Burchner.]

der festlandischen Tracht der Frauen urspriing- XXaftvg — das Wort gehort ebenso, wie yj.alva,

lich freind war, im Leben augenscheinlich nur in y/.avi'g mit i'/.ialvm warmen zusanrmen (thessalisch-

der Tracht der Manner, denn wir finden sie im aiolische Form mit labialem Nasal gebildet) ;
vgl.

5. und 4. Jhdt. nur noch bei mythisehen weib- Studniczka Beitj-age zur Geschichte der altgr.

lichen Gestalten. Tracht 73 — ist ein Bestandteil der mannlichen

Vielleicht aber ist es moglich, zwei specielle Tracht (Poll. VII 46), und zwar ergiebt sich aus

antike Ausdriicke fur jene Tracht der Ch. zu de]n Zusammenhang, in dem sie bei Poll. a. a. 0.
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(neben yXmvo. entgegengesetzt dem dann folgenden

yizo'iv) und X 124 (neben i/udxtov, yXaXra, yXavig)

erwahnt wird, und aus der Art, wie ihr Umlegen
beschrieben wird (Athen. V 215 c negips^Xrjfisvog

gegeniiber ivdedvxwg. Herodian. VII 5, 3 jxsQifi&X-

Xovai. V 3, 12 TtegifiaXovTeg) , ferner daraus, dass

bei Herodian IV 7, 3 eine Ch. mit einem mQip.r^ia

vertauscht wird, diese bei Xen. anab. VII 4, 4
mit der £eiga der Thraker und bei Ammonius Diff.

voc. 147 mit der yXaiva verglichen wird, dass sie

zu dem Typus der TzsgipXriiuaxa, der Mantel ge-

horte (dagegen bedeutet die Erklarung des Hesych.

TioQfpvoa rj yizcov nichts). tJber ihre specielle

Form giebt uns eben jene Stelle des Ammonius
(vgl. die Anmerkung 23 von Valckenaer in seiner

Ausgabe; dort aus Ptolem. Ascalonita § 90 eysi

xvxKoxeQfj za xazm und aus einem unedierten

Lexikon von Cyrill der Name xvxXo/xdvxiov), ferner

Plut. Alex. 26 und Plin. n. h. V 10 Aufschluss

;

danach muss sie an einer Seite rund zugeschnitten

gewesen sein und zwei ziemlich lange Zipfel ge-

habt haben, zwei ycovicu, nach deren Ahnlichkeit

mit Fliigeln diese Mantel BszxaXixal jtzsgvysg

(Suidas s. v.) oder OszzaXtxd jixegd (Poll. VII 46.

Hesych. Phot. s. v. Bustath. ad 11. II 732) ge-

nannt wurden. Ferner ist zu beachten, dass in guter

Zeit niemals von einer Doppelung der Ch. die Rede
ist (erst im Edict. Dioclet, CIL III Suppl. p. 1943,

57 und 1944, 16 lcsen wir y. bmXfj). Thessa-

lisch hiess sie wegen ihrer Herkunft (Poll. X 124.

Philostrat. her. 674) ; svfrsxxaXlUod-m war gleieh-

bedeutend mit yXaiiv8o(po(>eXv (Poll. VII 46) ; So-

phokles frg. 704 Nauck bezeichnet einen Mantel
als duoaaXij axXrjyig, womit nur y. umschrieben

ist. Bei den Thessalern wurde sie als Siegespreis

in den Agonen erteilt (Eustath. a. a. 0.), wie die

yXaiva in Pellene (s. o. S. 2337). Dass die Ch.

auch von anderen Volkern Nordgriechenlands als

charakteristische Tracht getragen wurde, bezeugen

Ammonius a. a. 0. und Plin. n. h. V 10. die sie

den Makedonen zuteilen, und Strab. VII 327,

der sie den Illyrern zuschreibt, dem Volk, von dem
Thessaler und Makedonen abstammen. Als spe-

eiellen Namen der thessalischen Ch. lernen wir

aA/U£ kennen (die Stellen darliber gesammelt und
behandelt bei Stephani Compte rendu 1875,

106 Anm.). Als altestes litterarisches Zeugnis

fiir ihre weitere Verbreitung, im Gegensatz zu

dem haufigen Vorkommen der yXaXva bei Homer,

wird bei Poll. VII 124 (vgl. Amnion, a. a. O.j

ein Vers der Sappho angefiihrt, in dem sie den

Eros beschreibt. wie er mit purpurner Ch. vom
Himmel kommt (vgl. Ant. Pal. XII 78).

In classischer Zeit hatte die Ch. in Hellas

allgemeine Verbreitung gefunden; ja in Athen
gehorte sie zur stehenden Tracht der Epheben
(Poll. X 124. Kock CAF II 410, 2 [Antidotes]

fyygospijrai xox XafieTv to yXauvdior. Plut. de

virtut. luul. 262 yXa/w8ag tjqrjjiiy.a;. Anth. Pal.

XII 78). Fiir Sparta s. Arist. I .vs. 987 (kaum
hiefiir zu verwerten ist Iuven. VIII 101 spartaim
chlamys).

Viele Aussagen sind uns erhalten von der

reichen farbigen Ausstattung der Ch. Poll. VU
46 giebt als verschiedene Arten an: oXdXtvxog

oder napvrpig, ^aga^dgrpvoog , svxdovcpog (iiber die

Bedeutung dieser "Worte vgl. Poll. VII 53 und
oben unter Xixoiv S. 2324). Derselbe schreibt VII

48: noQrpvQOinyijg 8s — yXay.bg ovy fj
cvrv<pavzo

f) TtOQCpvQa, aXX' y gg sqiov cpawv over) xaz' dgydg
iie/tixzo. Vielfach ist von yXaf.iv8sg jiogqpvgaX die

Rede, Athen. V 198 a (die Silene in der Pompa
des Ptolemaios). Plut. Lucull. 39 (Chor). Hero-

dian. VII 5, 3. V 3, 12 (romische Kaiser). Philostr.

her. 674 aXovgylg ds -ij yka/uvg (vgl. iiber aXovgyig

S. 2324). Hierher ist auch zu Ziehen (s. u.) Poll.

IV 116 Eipomtlg avotQ£ii/.idtiov xi 3to(><pVQOVV rj

1 ipoivixovv , o asgl xt]v ysXga slyov oi xoXeftovvxeg

i) d-tjQ&vzeg, und zwar ist das Biihnentracht ; iiber

die Farbe, die die Ch. der Jager im Leben hatte,

s. Poll. V 17 ov Xsvxtj ovSs xax' aXX.tjp svyjtoiav

izgoXd/ijiovaa. Athen. XII 535 f berichtet von

Demetrios Poliorketes : ai 8k yXapvSeg avxov v)aav

OQcpvivov syovaai zo cpiyyog xtjg ygoag, xo Se nav

6 itoXog ivixpavxo ygvoovg dexsoag k'ywv xul xd

dwSsxa £q>dia (ogcpvtvog bezeichnet eine dunkle

Purpurfarbe). Die Schauspieler der Tragoedie

20trugen nach Poll. IV 116 eine y, didygvoog. Cara-

calla wurde hauflg gesehen tV yXafivaiv aQyvgco

jisjtotuditivatg, einer Tracht der G-ermanen (Hero-

dian. IV 7, 3). Plutarch spricht Philop. 9 von y.

dirjvfiiofievai, Sert. 14 von y. avdtvai. Allgemeine

Ausdriicke sind Xm^jiqu (Athen. V 212 d) und
noXvxelrjg (ebd. 215 c). Als Stoff der Ch. wird

Poll. VII 48 Wolle angegeben, wofiir auch Lukian.

Tim. 38 (fiaXaxfjg y.) und vor alien Dingen ihre

Herkunft aus den rauhen Liindem Nordgriechen-

30 lands spricht.

Die Ch. war die specielle Manteltracht der

Eeiter, Soldaten und Jager. Fiir die Tracht der

Reiter s. Poll. X 124 oi 'Azxixoi — ro ijinixov

y?.auvda; vgl. Xen. anab. VII 4, 4; fiir die der

Soldaten s. Plut. Philop. 9. 11 axQazuorixal y.;

vgl. Themist. orat. 292 d ; fur die der Jager Poll.

V 17 (vgl. IV 116). Fur einen Mantel solcher Ver-

wendung ist es im Grunde vorauszusetzen , dass

er fiir gewOhnlich genestelt getragen wurde, um
40 das Herabgleiten oder -fliegen von den Schultern

zu vermeiden. Dasselbe lehren uns denn auch

die Monumente, auf denen wir die Ch. mit Sicher-

heit erkennen diirfen und zwar nach der Bestim-

mung der Ch. als specieller Ephebentracht neben

dem Petasos (Poll. X 164). Danach konnen wir

die Ch. auf vielen Vasenbildern und Reliefs, be-

sonders dem Parthenonfriese , in einem einfach

getragenen, auf einer Schulter oder vor der Brust

geknopften Mantel erkennen, dessen Hauptmasse

50ungefahr bis zu den Hiiften reicht, wahrend die

langeren Zipfel, die .-xieQa, bis zu den Knien

herabhangen (s. einige Beispiele bei Daremberg
et Saglio Dictionnaire des antiquites I 11151'.

[Saglio]; ebd. Fig. 1419 giebt einen Be-

griff davon, wie sich die Ch. bei lebhafter Be-

wegung verschieben konnte. Wichtig fiir unsern

Zweck sind natiirlich auch die Statuen des Her-

mes, des gOttlichen Epheben, der typisch in Pe-

tasos und Ch., oder wenigstens in letzterer er-

60 scheint, die er entweder, wie ublicb. urn die Schul-

tern triigt (z. B. Helbig Fiihrer 331. 61) oder

zusammengerafft mit dem geknopften Teil auf

einer Schulter ruhen lasst, wahrend das andere

Ende um den Arm geschlungen wird (z. B. Athen.

Mitt. 1878 Tf.V. FurtwanglerMeisterw. 573);

auch sieht man die Ch. vom Arme herabgleiten,

wie beim Hermes Ludovisi (Helbig Fiihrer 865)

oder dem Hermes auf dem Saulenrelief von Ephesos

(Ro sober Myth. Les. I 2416); endlich ruht sie

manchmal neben dem Gott auf einem Baumstamm,

wie in dem wundervollen Beispiel des praxiteli-

schen Hermes in Olympia (Olympia III T. 49ff. =
Brunn-BruckmannDenkm.466=Baumeister
Denkm. Abb. 1291 u. s.). Selten ist die Ch.

bei Apollon; zwar sahen wir, dass auf den Vasen-

bildern nicht immer zu entscheiden ist, ob dieser

Gott in der Chlaina oder in der Ch. dargestellt

Auch die Diminutivform yXaiivSiov war im Ge-

brauch ; s. Stephanus Thesaur. s. v. Ein

Umschlagetuch der Frauen, das in der Form der

Ch. verwandt gewesen sein muss, war das lyxvxXw

(s. d.). Vgl. Hermann-Bliimner Griech. Pri-

vataltert. 177f. [Amelung.j

XXavig, wie yXaiva und yXafivg mit yfaaivm

warmen zusammenhangend (Studniczka Bei-

trage zur Geschichte der altgr. Tracht 73), war

sei (s. u. XXaiva S. 2338); aber von Statuen ist 10 im allgemeinen ein feiner Mantel, Xeitzdv lydziov

ausser dem bekannten Apoll vom Belvedere beson-

ders eine zu nennen (Overbeck Kunstmythologie

Tf. XXI 33 S. 184f.), bei der die Ch. wohl mit Ab-

sicht eine ganz ungewOhnliche Lange hat, wie

sie sich bei Hermes nur bei einem in kleinen

Bronzen erhaltenen Typus findet (S. Reinach
Repertoire de la statuaire II 1 p. 164, 4. 6. 10.

165, 2—4. 6. 166, 4). Auf der Jagd wurde die

Ch. beim Verfolgen der Tiere, damit sie durch

(Hesych. Poll. VII 48, vgl. Ammon. Diff. voc.

147). Bezeichnungen , die auf Dichtigkeit hin-

weisen, sind sehr selten, so Poll. VII 57 nXdxcov

iv Tatg dtp
1

hgcov xai /lallmrdg yXavldag sI'qtjxsv

und Kock CAF I 237, 47 yXavLSig o?,Xai (Her-

mippos). H&ufig wird sie als Zeichen luxuriOser

Tracht erwahnt; so Aristoph. Ecel. 848 (hier

im Gegensatz zu zQi^eav). Demosth. XXI 133;

XXXIV 44. Kock a. a. 0. II 261, 19 (Ephip-

ihr Zuriickiattern nicht behindern oder sich an 20 pos). II 268, 18 (Anaxilas). Ill 105, 363 (Menan-

den Zweigen der Aste verfangen konnte, und bei

dem Kampf mit den Tieren als Schutzmittel um
den linken Arm und die Hand geschlungen (Poll.

V 18. Xen. Cyneg. VI 17; vgl. Plut. Ale. 39

und Pacuv. trag. frg. 99. 186 Ribb. Val. Flacc.

Ill 119). Um den linken Arm geschlungen

sehen wir sie z. B. auf Darstellungen der Me-

leagerjagd (Baumeister Denkm. Abb. 990. 992);

ebenso bei Hermes in heftiger Bewegung (Kav

dros). Teles bei Stob. Flor. 108, 82. Vgl. auch

Lukian. Herod. 5 und Athen. XII 548 a. Die

Braut schickte dem Briiutigam am Tag vor der

Hochzeit die Ch. djtavXiartjQia (vgl. Aristoph. Av.

1693 y. yapix-q oder yaiirjXiog). Auch von der far-

bigen Ausstattung der Ch. erfahren wir einiges

aus den Schriftstellern ; eine Xevxrj s. Ko ck &. a. 0.

I 518, 491 (Aristophanes). II 23, 33 (Antiphanes)

;

vgl.Longin. de sublim. 43,2 yXariSeg, za fisv dlovgyij,

adias Kentrikon 246. Arndt-Amelung Ein- 30 xd 8s jzoixdzd, zddi Xevxd; eine hvqqyj bei Herod

zelaufnahmen 134). Die linke Hand ist umwickelt

bei Meleager (Ann: d. Inst. 1868 tav. d'agg. LM —
Roscher Mvth. Lex. II 2615) und Adonis (Robert
Sarkophagreliefs III Taf. II 4 = Roscher Myth.

Lex. 175); iiber Poseidon mit umwickelter Linken

und geschwungenemDreizack aufMiinzen s. Sag-
lio a. a. O. Auch vgl. man den Gigantensarkophag

des Vatican, Helbig Fiihrer 213. Von weib-

lichen Wesen triigt nur die Iris ausnahmsweise

III 139; dv&ivri im Biihnencostiim Poll. IV 118.

Ch. wird nicht als specielle Tracht der Manner
ausgegeben; sicher einer Frau geho'rig ist sie

Anth. Pal. V 173.

Da sie sich in der Form nicht von der yXaiva

unterschieden zu haben scheint — die enge Ver-

wandtschaft beider zeigt sich auch darin , dass

Hesych 8aX.oi8a mit duiXov/nerr) ykavtg iv z<3

yoQuodai erlautert (s. o. S. 2342) — , so diirfen

die Ch. (z. B. Gerhard A. V. 83). Einige Monu- 40 wir sie auf den Darstellungen in den shawlartig

mente geben uns auch ausser Terracotten und
Wandgemalden tiber die farbige Ausstattung der

Ch. Aufschluss, vor allem die Reliefs des sog. Ale-

xandersarkophags (Hamdi Bey et Th. Reinach
Une necropoler. de Sidon XXXIV—XXXVII). Eine

vereinzelte Notiz iiber den Preis einer, wie man
schliessen kann, ziemlich kostbaren Sorte von Ch.

enthalt Poll. VI 165: zQioxdzqQog ykafivg.

In Rom wurde die Ch. in den Zeiten des L.

getragenen Mantelchen erkennen. Ebenso wurde,

wie wir annahmen, die yXaiva getragen. Die Ent-

scheidung dariiber, ob diese oder Ch. gemeint sei,

wird also nur von der Grosse des exlfiXrjfia ab-

hangig sein, denn von dem Stoff, nach dem man
auch noch unterscheiden konnte, geben uns die

Darstellungen keine geniigende Vorstellung. Als

Beispiele mogen dienen Gerhard A. V. 102 (Ama-

zone). 114(Nymphe). 117—118, 3 (Frau mit Krug

Scipio und Sulla eingefuhrt (Cic. pro Rabir. Post. 50 und mit Kranz). 151 (Athena und Nike).

27); bei Plautus wird sie bestandig als Soldaten-

mantel genannt (Mil. gl. 1423; Rud. 315; Pseu-

dul. 735. 1139. 1184). Sie wird gleichgesetzt mit

Abolla, Paludamentum und Sagum (vgl. A boll a

Bd. I S. 105 und bei Daremberg et Saglio

a. a. O. I 9). Haung ist von ihrer reichen Aus-

stattung die Rede (Ovid. met. II 733. Verg. Aen.

V 250. Waddington Edit de Diochitien 33,

48f. CIL III Suppl. Ed. Diocl. 1944, 22, 16. 17.

Diminutivformen von Ch. abgeleitet sind yXa-

vi8wv, yXavi8toxiov ,
ylavioxiStov und yXavloxiw

(s. Stephanus Thesaur. s. v., zu dessen Ci-

taten noch nachzutragen ist CIA II 754, 40

;= 755, 32 = 756, 18 yXaviaxiov naibiov Xxvxov

xoqzov und 760 B I 8 yXavloxiov itatSeTov aus

dem Kleiderinventar der brauronischen Artemis;

start yj.avi8iov lesen wir yXdv8tov an zwei Stellen

der Kleiderinventars der samisehen Hera [C. Cur-

20, wo allerdings nur auf dem Fragment P yXafiv- 60 tins Inschr. u. Stud. z. Gesch. v. Sarnos 10, 3.

i i -..."'<... .. ,„,i,»; „i,„„ i^'i. Kn p>» /nrier 36^ vgl. 18]; beidemal sind die y. ahogya). Die

Bildung dieser verschiedenartigen Diminutive be-

zeugt ebenfalls, dass die Ch. ein Zierkleid war.

tiber Preise der Ch. in spater Zeit s. Ed. Diocl.

CIL III Suppl. p. 1944, 22, 1 a. 16. 17. 20; dass

an den drei letztgenannten Stellen das Fragment P
yXanv8og statt /Xavi8og giebt, beweist, dass man
in dieser spaten" Zeit die verschiedenen Formen

bog, sonst yXavtdog geschrieben ist); die Ch. (oder

Paludamentum), in der sich Agrippina die jiingere

einst zeigte, war ganz aus Goldfaden gewebt (Cass.

Dio LX 33. Plin. n. h. XXXni 3. 63); vgl. Suet.

Calig. 19 (aurea chlamyde). Uber die Preise der

Ch. in spaterer Zeit s. Edictum Diocletiani CIL

III Suppl. 1942, 1 a (oxgaxoixixri). 1943, 57 (SuiXfj).

58 (dxXrj) und 1944. Cod. Theodos. VU 6, 4.
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nicht mehr genau unterschied. Ygl. Hermann- 212ff. Prosp. 1298 = Mommsen Chron. min. I

Bliimner Griech. Privataltert. 177f. 472. [Seeck.]

[Amelung.] Chlola s. Chloe Nr. 2.

Chlemos (Xls/tos), Sohn des Peisenor, Freund Chloris (XXmgig oder XXmgk, XX&qiv, XXa>-
und Gefahrte des Glaukos, von Meriones erschla- glSa). A. Urspriinglich eine Vegetation sgottin,
gen, Quint. Sm. VIII lOlff. [Hoefer.] wie der Name besagt. Ihr gQttlicher, chthonischer

Chlidanope (Xhdavmm], die zarte, weich- Charakter zeigt sich noch deutlich in den Sagen,
blickende) ist der vom Scholiasten nachgelieferte die sie als Gattin des Poseidon und Neleus (s.

Name jener Heroine, mit der Pindaros (Pyth. IX unter Ca, b) kennen und Tochter der Persephone
31) den Hypseus die Kyrene erzeugen lasst. DerlO(Cb) nennen. Sie erscheint verbunden mit Leto
Scholiast nennt sie eine Tochter der Alkaia. Vgl. (iiber diese vgl. Preller-Bobert Griech. Myth.
Studniczka Kyrene 148f. [Tiimpel.] I 233f.), vielleioht mit ihr zunachst identisch.

Cliliara (ra XJ.iagd von yXiago; lauwarm; Im Heiligtum der Leto zu Argos stand neben
der Name bezieht sich wohl auf warme Quellen dem praxitelisehen Bilde derselben eine Statue
[vgl. den Namen des nahen rigfit]]), ein Platz der jungfraulichen Gh., Paus. II 21, 9. Ich halte
mit einem (pgovgior an der nOrdlichen Grenze deshalb Ovids Deutung der Ch. als Flora, Fast,
von Lydien, nach der Partitio Romaniae a. 1202 V 195, fur richtig, und so wird denn wahrschein-
prpvincia Adramittii de Ghliaris et de Pergamis lich die von ihm dort erzahlte Sage von der Liebe
zwischen Nakrasa und Thyateira. Notit episcopat. des Zephyros , des Boten des Friihlings , zu Ch.
III. X. XIII bezeugen einen Bischof wohl fur 20 mit Welcker A. D. IV 210 auf einen griechi-

dieses Xliagd in der Provincia Asia. Nach Pa- schen Mythos zuriickzufiihren sein , der durch
chymeris II p. 423 zog 1306 der Megadux von alexandrinische Kunst (vgl. das pompeianisehe-
Kyzikos iiber 'Axvgdovg rdgfit) XJ.mgd bis Phi- WandgemaldeHelbignr.974) ihm vermittelt war.
ladelpheia. Zu Anfang des 14. Jhdts. iibte ein Ch. scheint mit dem Letokult verdrangt und
staikes Erdbeben (fehlt in Schmidts Erdbeben- in Vergessenheit geraten zu sein. Sie lebt nur
katalog, Studien iiber Erdbeben 2 157) von Per- noch in wenigen Sagen fort.

gamon. aus fiber Xliaga, das verheert wurde, ins B. Erkennbar ist noch das alte Verhaltnis
tfirkische Gebiet hinein seine Wirkungen. To- der Ch. zur Leto in der Niobesage (vgl. Prel-
maschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV vm 96. ler-Robert Griech. Myth. 1233). Ch. ist eine
Ramsay Hist. Geography of Asia Min. 117. 118 30 Tochter der Mobe und des Amphion, und wird
und Note*. Kiepert Formae orb. antiq. IX. neben einem Bruder von Artemis und Apoll ver-

[Biirclmer.] schont, weil sie zur Leto betet, Apollodor. Bibl.

Chloe {XXori). 1) Kloster auf der Insel Lem- III § 46 Wagn. Hygin. fab. 9 und 10. Tzetz.
nos (Acta et diplom. ed. Miklosich I 95). Chil. IV 422. Paus. II 21, 9, der diese Version

[Biirchner.] mit der bei Apollod. Ill § 47 aus Telesilla frg.

2) Epiklesis der Demeter als Gottin der griinen- 5 Bgk. angefiihrten albern contaminiert, also offen-

den Saat, in demselben Sinne wie Demeter auch bar das gleiche mythologische Handbuch benutzt.

xXmjyoQog, ilooxaqnoi; (Orph. hymn. XL 5), Pausanias giebt w'ohl richtig als argivische Uber-
Evylorj (CIA III 191) und Exr/loog (beim Ko- lieferung, Ch. und ihr Bruder hatten zuerst der
lonos Hippios: Soph. Oed. Col. 1600. Kern 40 Leto in Argos den Tempel gebaut — eirie spate
Athen. Mitt. XVIII 196) heisst. In Athen ge- aetiologische Sage zur Erklarung des Bildes
meinsames Heiligtum der Demeter Ch. und der der Ch. neben dem der Leto. Als Siegerin im
Ge Kurotrophos , vgl. Paus. I 22, 3. Aristoph. ersten olympisehen Agon der "Ilgaia, die Hippo-
Lysistr. 835. Eupolis frg. 183 im Schol. Soph. medeia gestiftet habe, fuhrt sie Paus. V 17, 4 an.

Oed. Col. 1600. Philoch. im Schol. Aristoph. Ly- C. Ch. figuriert als Stammmutter in Heroen-
sistr. 835. Athen. XIV 618 d. e. Cornut. 28. genealogien : a) von Poseidon Mutter des The-
Eustath. Horn. 772, 62. CIA II 631. 722. Ill 349. banerhelden Periklymenos, des Gegners des Am-
Aekxtov dg/_. 1889, 129f. Bull. hell. XIII 167. phiaraos (s. d., Pind. Nem. IX 26), sie selbst

Athen. Mitt. XVIII 192ff. Ihr zu Ehren wird eine Tochter des Teiresias , Schol. Pind. Nem.
das Fruhlingsfest der Chloia gefeiert und ihr am 50 IX 57. Schol. Eurip. Phoeniss. 834 nach An-
6. Thargelion ein Widder geopfert, Eupolis a. a. gabe des Gelehrten Peisandros (iiber ihn Be the
O. Hesych. s. yloia. Schol. Aristoph. Lysistr. Thebanische Heldenlieder 4, 10), wo Xanthe als

835. Uber den Platz des Heiligtums in Athen ihre Mutter und auch drei Geschwister genannt
vgl. Bursian Geogr. Griech. I 304. MiU-hhofer werden. — b) Als Mutter des Periklymenos fdei

bei Baumeister Denkm. I 197. Kohler Arch. von Poseidon begnadet ist, Hesiod. Kat. frg. S3 Rz.
Anz. 1866, 167; Athen. Mitt. II 177. Wachs- Schol. Apoll. Ehod. I 156), Chromios, Nestor und
muth Stadt Athen I 246. Lolling Athen. Mitt. der Pero von Neleus, deni Konige von Pvlos, bei

XI 322. Kern Athen. Mitt. XVIII 195. Hitzig- Homer Od. XI 281ff. (vgl. v. Wilamowitz Horn.
Bliimner Paus. I 242. Chloiafest in Eleusis Unters. 149), wo sie Tochter des Iasoniden Ani-
'E<p. aoy. 1890, 127. Demeter Ch. auf Mvkonos, 60 phion , des Kenigs des minveischen Oichomenos
Bull. helL Xn460 = Dittenberger Syll. 373. genannt wild. Schol. Horn." Od. XI 289, angeb-

[Jessen.] lich nach Pherekydes (frg. 56), erganzt die Ge-
Chlogio, Konig eines frankischen Stammes, nealogie der Ch. durch Nennung ihrer Mutter

wohnte in Dispargum und eroberte von dort aus Phersephone, Tochter des Minyas (Mi'ov Codd.,
Camaraeum und alles Land bis zur Sommc (Greg. corr. Heyne). Vgl. Paus. IX 36, 6—8. X 29, 5.

Tur. II 9). Im J. 428 wurde er hier von Aetius Strab. VIII 347. Schol. Plat. symp. 208 D (Het-
und Maiorian geschlagen und ihm das gewonnene lanikos frg. 10). Apollod. Epit. Sab. Ill 12
Land wieder abgenommen, Apoll. Sid. carm. V (Wagn. p. 191). Schol. Horn. II. XI 692 B Twl.,
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wo diesem Homerverse entsprechend zwOlf Sohne der Herr (ve/J) von Elephantine {iri§)' CIG 4893.

aufgezahlt werden, von denen Schol. A (Aristarch) S track nr. 95. 140. ImAgyptischen lautete der

aber, um die Ubereinstimmung mit Od. XI 289 Name Ch. eigentlich Ghnum (alt Chmymew), wor-

herzustellen , nur die dort geDannten drei als aus dann mit dem nicht ungewohnlichen Uber-

SOhne der Ch. gelten lasst. Ebenso Schol. Apoll. gang von min i Chnub geworden ist. Beide

Rhod. I 152. Dagegen ist Ch. auch nach Apollod. Formen waren in griechisch-rOmischer Zeit neben-

III §93 Wagn. Diod. IV 68 und Hygin. fab. 10 einander gebrauchlich , wie die eben genannten

Mutter aller zwoTf Sohne des Neleus. Polygnot Varianten des Namens Xvov()a>vefitf)P sowie die

hat Ch. in der Lesche zu Delphi auf dem Unter- fiir den gnostischen Aionen Ch. vorkommenden

weltbilde unter Phaidra an die Kniee der Thyia 10 Namensformen (s. u.) und die mit dem Namen
gelehnt gemalt, Paus. X 29, 5. - c) Als Mutter des des Gottes Ch. gebildeten Personennamen (z. B.

Mopsosvon Ampyx, dem Sohne des Titaron, Schol. Hayvov^n neben Tlaxvovfiis u. s. w., s. Parthey

Apoll. Rhod. I 65. Hygin. fab. 14. [Bethe.] Ag. Personennamen) zeigen. — Das alteste uns

Chlorus, Fluss in Kilikien, der in den Issi- bekannte Bild des Ch., das Deutzeichen, mit dem

schen Meerbusen mttndet, Plin. n. h. V 91. Nach sein Name in den altesten Insehriften versehen

Cramer Asia minor II 361 vielleieht identisch wird, stellt ihn noch ganz als Tier dar, ein Zie-

mit dem Karsos bei Xen. anab. I 4, 4. [Ruge.] genbock oder Widder einer, wie es scheint, friih

Chluiie {f) XXovvrj Schol. II. IX 539, to Xkov- ausgestorbenen Rasse, mit Bart und langen, wel-

vuov Etym. M. 533, 32. Suid.), Ortlichkeit bei ligen, seitwarts wagrecht vom Kopfe abstehenden

Kalydon (Ruinenstatte beim jetzigen EvqvoxmQtov 20 Hernern (s. Griffith Beni-Hasan III fig. 35).

am'Lykormas-Euenos) in Aitolien {ylovv^s Bei- Diese Auffassung gehort aber der vorgeschicht-

wort des wilden Ebers, xloTms bliihendes Knaben- lichen Zeit an ;
schon in den altesten wirklichen

alter) , wo nach einigen die Jagd auf den kaly- Darstellungen des Gottes aus geschichtlicher Zeit

donischen Eber stattfand. [Biirchner.] (de Morgan a. a. O. I 17. 78. 26, 199. 73,44)

Chnas (Xra?) , Eponymos von Xra = <Poivixr), hat nur noch der Kopf seine tierische Gestalt be-

wird dem griechischen Agenor (s. d.) gleichge- halten, der ganzc ubrige Korper dagegen mensch-

setzt von Hekataios (von Abdera) bei Choiroboskos, liche Gestalt angenommen
,
genau wie es auch

Bekker An. Ill 1181, 20. FHG IV 627, 254 a bei den andern iigyptischen Tiergottheiten der

(zu FHG I 17, 254 Xva xQote.Qov = &otvixt]). Fall ist (Anubis, Suchos, Pacht, Seth). Etwa

Philon v. Byblos (frg. 2 bei Euse~b. pr. ev. I 10 30im 15. Jhdt. v. Chr. (s. de Morgan a. a. O. I

p. 39, FHG III 509, 27 extr.) nennt einen Bruder 4ff.) tritt in der Darstellung des Ch. eine weitere

dieses spater Agenor umgenannten Ch., datgwg Veranderung ein; vielleieht, weil die Rasse seines

= Isiris ? als Erfinder dreier Buchstaben im Phoi- heiligen Widders damals schon ausgestorben war

nikischen. Vgl. Arkadios p. 125, 16. Et. M. 635, (Griffith a. a. O.), erhalt Ch. (und auch sein

29f. [Tiimpel.l heiliges Tier, der Widder, s. Lepsius Denkm.

Chnodomarius, Teilkonig der Alamannen, be- IV 90 c) von dieser Zeit an gewohnlich zu seinen

siegte um 350 in einer Schlacht den Caesar De- alten charakteristischen langen Hornern noch die

centius, zerstOrte mehrere gallische Stadte und kurzen, sich fast halbkreisformig um das Ohr

verwiistete lange Zeit ungehindert das Land (Amm. nach vorn herum biegenden Horner hinzu, die

XVI 12, 5). Im J. 357 war er der Austifter des 40 urspriinglich dem gleichfalls widderkOpfigen Gott

grossen Alamanneneinfalls (Amm. XVI 12, 4. 24) Amon geeignet und diesen vom Ch. unterschieden

und befehligte in der Schlacht bei Strassburg den hatten (s. Lepsius Ztschr. f. agypt. Sprache

linken Fliigel des Heeres, wiihrend der Sohn seines 1877, 8). So beschreibt auch Eusebios (pr. ev.

Bruders Medericus, Serapio, den rechten fuhrte III 12) das Bild des Gottes von Elephantine; auch

(Amm. XVI 12, 23—25. 35). Auf der Flucht die andern Einzelheiten, die er dabei angiebt,

wurde er gefangen und von Lilian an den Kaiser treften fiir die Darstellungen des Ch. aus grie-

Constantius gesandt (Amm. XVI 12, 58—61. 65. chisch-roinischer Zeit zu, die ihn oft genug mit

66. 70. Lib. or. I 542—544. Iulian. ep. ad Athen. blaucr Hautfarbe und vor einer Topferscheibe

279 C. Socr. ni 1, 34). Von diesem nach Rom sitzend zeigen, auf der er unsinnigerweise die Ge-

trcsehickt, starb er bald darauf in den dortigen 50 stalt eines Kindes drehend formt (z. B. Lepsius

Castra pe'regrina an einer Krankheit (Amm. XVI Denkm. IV 70f. Champollion Monuments I 76.

12, 66). [Seeck.] 81). Diese schopferische Rolle ist aber ein Element,
'

Chnubis. 1) Xvovftis CIG 4862 = Letronne das urspriinglich dem Kataraktengotte Ch. fremd

Rec. d'insc-r. I 44C (Insel Elephantine). CIG 4893 war und erst von einer anders localisierten Form

= Letronne a. a. O. 389 (Insel Sehel). Strack des Ch. hergenommen ist (s. u.). — In den grie-

Dvn. d. Ptolemaeer nr. 140 (Assuan), ebd. nr. 95. chischen und lateinischen Insehriften des Kata-

CIL LTI 75 (Steinbruche bei Assuan). KrovyK raktengebietes wird der Ch. mehrmals mit dem

Strab. XVII 817. agyptischer Gott, der haupt- Ammon, bezw. Iuppiter Hammon, seine Gemahlin

sachlicb im Gebiete" der ersten Katarakten, die Satis (s. d.) dementsprechend mit der Hera bezw.

der Nil beim Durchbrechcn einer Granitbarre 60 Iuno regina, ihie stiindige Genossin Anukis (s. d.)

oberhalb Assuan (Syene) bildet, verehrt wurde mit der Hestia identiflciert (GIG III 4893. Strack

(vgl. de Morgan Cat. gdn. des monuments de a. a. O. nr. 95. CIL III 75). Die Identification

FEgypte I). Sein Hauptheiligtum (Xvovjltelov) des Ch. mit dem Amon ist in iigyptischen In-

befand sich in der alten Hauptstadt dieses Ge- schriften niemals belegt; sie ist gewiss, wie alle

bietes Elephantine auf der Insel gleichen Namens solche Identificationen in griechischen Insehriften,

(Strab. a. a. O. Strack a. a. 0. nr. 140. Euseb. griechisch. Ber Ammon ist dabei offenbar als

pr. ev. Ill 12), daher sein Cultname Xvovp- (var. eine griechisch-TOmische Gottheit behandelt (wie z.

Xvovn- , Xvoti-)aj-v£p-i>iP -Ch. der Grosse (w), B. die Isis), durch die die unbekannte iigyptische
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Gottheit Ch. erklart werden soil. Was die Grie- nannten Localformen, namlich als Osiris (Brugsch
chen zu der Gleichsetzung der beiden Gotter ver- a. a. 0. 292f.). — Die vierte Form des Ch. Herm
anlasst hat, wird ein ebenso ausserlicher Grand, von Sochet (d. i. ,Feld')

c

erscheint mit seinen Ge-
wie in den meisten Fallen (vgl. Buto, Bubastis, nossinnen, der lowenkopfigen Mnhjt und der men-
Chori), gewesen sein, namlich die Ahnlichkeit der schenkopfigen Nbwiet, irn Tempel von Esneh (La-
Darstellung

:
beide Getter haben die gleiche blaue topolis) neben den eigentlichen einheimischen Gott-

Hautfarbe und den Widderkopf mit den krummen heiten dieser Stadt Neith (Athena) und Suchos
,Ammonshornern'. Die agyptischen Inschriften verehrt. Nach der Anordnung der Gottheiten
des Kataraktengebiets dagegen identificieren den auf den Thiirarchitraven des Tempels zu schliessen,
Ch. seit dem neuen Reich (voin 16. Jhdt. v. Chr. 10 scheint jener Ort Namens Sochet, die eigentliche
an) mit dem Sonnengotte Re' (Chnum-Re'); zum Kultheimat dieses Ch., in der nflrdlichen Umgebung
Zeichen dieser Auffassung erhalt er nicht selten von Latopolis gelegen zu haben. In der That
die Sonnenscheibe als Kopfschmuck ebenso vie stand noch zu Anfang dieses Jahrhunderts bei
die anderen Getter, die zur gleichen Zeit dieselbe Ed Dte, dreiviertel Stunden nordwestlich von
Auffassung erfahren haben (Anion, Month, Suchos, Esneh, ein kleines Heiligtum, in dem dieselben
Horus). Diese Gleichsetzung Chnum-Re c

findet sich Gottheiten wie im Tempel von Esneh verehrt er-
auch an anderen Cultstatten des Ch., doch wird schienen (s. Champollion Notices de"scriptives
ausdruckhch bezeugt, dass sie dem Kataraktenge- I 184ff.) und das nach einigen leider sehr ver-
biete eigentiimlich war (Brugsch Religion u. My- stummelten griechischen Inschriften dem Ainmon
thol. 193. 293). Als Localgottheit dieser Gegend 20 geweiht war, den ja die Griechen in dem agypti-
warCh.naturgemassseinemWesennachein Wasser- schenCh. wiederzufinden glaubten(LetronneRec.
gott und, da nach einer alten Tradition die Nil- d'inscr. II 236ff., vgl. I 199ff., wo die tiberlieferten
qnellen in den Katarakten liegen sollten (vgl. Buchstabenreste AN vielleicht zu XNOYBEI
Herod. II 28), so war der Ch. in des Wortes eigent- zu erganzen sind). Auch bier setzten die Agypter
lichster Bedeutung ein vSgaycoyog fiir die Agypter, den Ch. nicht ihrem Amon gleich , sondern dem
erne Eigenschaft, aus der Eusebios (pr. ev. Ill 12) Luftgotte Sw (Smg), dem Vater des Geb und
die blaue Farbe seiner Haut erklaren will. So Sohne des Re", seine lBwenktipnge Genossin Mnhjt
konnte er denn auch mit dem Nun (s. d.), dem dementaprechend der gleichfalls lowenkopfigen
Urgewasser, aus dem der Nil durch seine Quell- Tafnet, der Zwillingsschwester des Sw. So ist
locher zur Erde emporstromen sollte, oder auch 30 Ch. an den genannten vier Orten seiner Vereh-
mit dem Nil selbst identiflciert werden (Brugsch rung von den Agyptern vier verschiedenen Gottern
a. a. 0. 297)_; und es wird verstandlich , dass gleichgesetzt worden, die nach der alten Gotter-
gerade er es ist, der in den Tempeldarstellungen lehre vier aufeinander folgende Generationen von
dem Komgbeim Fang der WasservSgel hilft (z. B Vater und Sohn (Osiris, Sohn des Geb Sohnes
Lepsius Denkm. IV 2. 88f.). Da die Katarakten- des Sic, Sohnes des Re c

) darstellten; ein lelir-
gegend aber auch die Siidmark Agyptens gegen reiches Beispiel fur die wunderlichen Widerspriiche,
Jsubien bildete, so wird Ch. in den altesten, nach zu denen bisweilen der sparer in der agyptischen
der Colomsierung Nubiens durch die Agypter er- Gotterlehre herrschendc Synkretismus gefiihrt hat.
nchteten Tempeln dieses Landes verehrt mit dem Die Formen Ka/iijytg (s. d.), Kpri<p, Kvfiw die
Beinamen ,"V ernichter der Nubier als Wachter der 40 man meist fur Varianten des Namens Ch. erklart,
Sudgrenze'. Ausser der Kataraktengegend war haben nichts damit zu thun, sondern geben den
der Cult des Ch. aber auch noch an einigen anderen Beinamen der ithyphallischen Getter (Min, Anion)
Stellen Agyptens heimisch. So zuniichst in der fo-mict-f ,Stier seiner Mutter' wieder, der, so-
mittelagyptischen Stadt Her- wer in der Nahe des viel bekannt, niemals dem Ch. beigelegt vorkommt
heutigen Benihassan; dort wurde Ch. zusammen Dor Name Xvovfe , Xvov/ti;, Xvovwig, Kvovmig
mit einer froschkoprigen Gflttin Hkl verehrt. Diese ist endlich durch die Gnostiker auf einen ihrer
Gottin begleitet lhn iiberall da, wo er als Schopfer .Aioncn' ilbertragen worden, der meist als Sehlange
der Menschen auftritt, sowohlin denDarstellungen, (gewohnlich mit Lowenkopf, seltner sich in den
in denen er eine mensehliche Figur auf der Topfer- Schwanz beissend), von einem Strahlenkranz um-
scheibe formt (s. o.) als in deri Texten, die sich 50 geben , dargestellt wird und also mit dem alt-
auf die Geburt des Konigs beziehen (Naville agyptischen Gotte Ch. keinerlei Ahnlichkeit zeigt
Deirdbahan II 46ff. Erraaii Die Marchen des s. Drexler Mythol. Beitrage I 61ff
Papyrus Westcar I 59). Es scheint danach, dass 2) Xvovfc, Stadt in Oberagvpten auf dem
die schopfensehe Thatigkeit des Ch., derer schon rechten Nilufer etwa halbwegs zwischen Tuphion
die altesten Inschriften gedenken , ursprunglich (Tud) und Eileithyiaspolis (El Kab) Ptolem IV
speciell dieser localen Form des Gottes von Her- 5, 73. Da der Name augenscheinlich mit dem
wer geeignet hat, die nach Inschriften der spa- des Gottes Ch. (Nr. 1) zusammenhangt und wir
terenZeit als eine Form des Erdgottes Geb (Kronosi, genau an der angegebenen Stelle, aber auf dem
des Vaters des Osiris, angesehen wurde. — Eine andern Ufer, in der That einen Ort kennen. an
dritte Cultstatte des Ch. war die ebenfalls in 60 dem dieser Gott verehrt wurde, Ed Der, dreiviertel
Mittelagypten belegene Stadt Hypselis (Brugsch Stunden nordwestlich von Esneh, so hat Wil-
a. a. 0. 292f.). in deren Gau. dem Nomos Hypse- kin son [Modern Egypt II 266) sehr ansprechend
lites, daher der Widder heilig gehalten wurde, in diesem die alte Stadt Ch. wiedererkennen wollen
Munzen Head HN.723; der Schadel einer Tier- obwohl ee nicht auf demselben Ufer des Stromes
mumie von El Bosra, gegentiber von Hypselis, ist liegt, wie Ptolemaios angiebt. In der That fuhrte
als Ovis tragelaphus bestimmt worden (Berliner der altagyptische Ort Sochet, dem das heutige
Ag. Museum nr. 752). Aufgefasst wurde dieser Ed Der zu entsprechen scheint (s. o. Nr. 1) als
Ch. von Hypselis wieder anders als die vorge- Kultort des Gottes Ch. auch den Namen Per-
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chnum oder Pi-chnum ,Haus des Gottes Ch.' mit fiber den kislaq Chwar oder sahr-Chwar bis zur
dem Zusatze ,von Sochet' (Brugsch Diet, g^ogr. Grenze von Kumis bei Aradan ; diese Strecke durch-
103). Daraus konnte leicht Ch. werden, da das p zog Alexander am zweiten Tage seiner Jagd nach
oder pi des Wortes per oder pej ,Haus' (stat. con- Bessos. Zwischen Chwar und Aradan verteilt sich
struct, per- oder pi, p) in spaterer Zeit gewohnlich der Heble-rfld in sieben Strange, deren Wasser
fur den mannhchen Artikel p oder pi gehalten und zur Zeit der Diirre zu Salzcascaden sich verhartet.
dann oft weggelassen worden ist (vgl. z. B. Her- Die orientalischen Schriften schreiben Chwar,
monthis); ausserdem war bei den Griechen die Ver- Chowar und Qar, d. i. ,Nahrung, Fatter'; vgl.
wechslung der agyptischen Gottemamen mit den die sarmatischen Eigennamen Xodg-yaQos ,Speise-
durch Vorsetzung jenes Wortes per- ,Haus' davon 10 bereiter, Koch', Xoago-ipddiog .Putter- oder Gerste-
gebildeten Ortsnamen ganz gewohnlich; vgl. Bu- maher', und den Landesnamen Chorasmia.
bastis, Buto, Mendes. [Sethe.] [Tomaschek.]

Chnubos Q-nmros (Xvovfios TvfivQog), zwnlfter Choaspa, Ortschaft in Arachosia, Ptol. VI
thebanischer Konig Agyptens nach Eratosth. bei 20, 4. Amm. Marc. XXni 6, 72; d. i. ,gute Rosse
Syncell. p. 101D (FHGII545. Lepsius KOnigsb. besitzend'; von der Rossezucht hatten auch die
Quellentaf. 6) ; agyptisch ist der Name nicht nach- Ariaspai am Etymandros ihren Namen ; ein Ort
gewiesen

;
der Glossator des Eratosthenes glaubte Chusp findet sich heutzutage nur am Nordrand

in dem ersten Teil das agyptische Wort vovjS der karmanischen Wuste am wasserarmen Chusp-
,Gold' zu erkennen, wie seine tibersetzung des rud westlich von Birgand. [Tomaschek.]
Namens Xqvoijs , Xqvoov viog lehrt (Lepsius 20 Choaspes. l)Xodo!zrj? (so gewohnlich, Nikeph.
Chronologie p. 513). [Sethe.] geogr. synopt. 1062-1079 Xodame, Par. Dion. Per.

Chnnmis s. Chnubis Nr. 1. 1063—1079 XSaomg; auch Isid. orig. XIII 21, 15
Choamani, baktrianisches Volk zwischen den Choaspis; Geogr. Rav. II 12 Coapis), ein Fluss

Chomarae und Paropanisadae
, Mela I 13; vgl. der in Medien entspringt und an dem Susa lag.

Comani. Wenn richtig geschrieben, deutbar aus Nach Plin. VI 130 ergoss er sich oberhalb der
apers. 'uwamanis, zd. humano .wohlgesinnt'. chaldaeischen Seen (s.Chaldaicu s lacus) und der

[Tomaschek.] Stadt Charax (s. d. Nr. 1 1) in den Tigris, nach Poly-
Choana (Xoava). 1) Stadt in Media, Ptol. kleitosfbei Strah. XV 728) direct in den See, der

VI 2, 14, und zwar in der Landschaft Choro- die Wasser des Tigris und des Eulaios (s. d.) auf-
mithrene, nordwestlich von den Kaspiai pylai, 30 nahm , urn dann in vereinigtem Strome in das
etwa in der Lage von Teheran; vgl. npers. ehwdn, Meer zu munden. Doch erwahnt Strab. a. a. O.
chan

,
chon .Station , Einkehrhaus'

, gewohnlich auch die Meinung anderer, welche Plinius wieder-
chdneh. giebt. Ptolemaios nennt den Fluss nicht. Der

2) Stadt in Baktriane, Ptol. VI 11, 7, nahe heutige Name ist Kerhah. Er zeichnete sich durch
der Beuge des oberen Oxos, der infolge einer klares, wohlschmeckendes Wasser aus, welches das
falschen Vorstellung im Sudosten am Paropannisos gcwohnliche Tafelgetrank der persischen KOnige
entspringt und erst von Ch. an gegen Wcsten bildete, und von dem sie auf ihren Ziigen ganze
fliesst, wobei er zuerst den Dargoidos und hierauf Wagenladungen in silbernen Gefiissen mit sich
den Zariaspes aufnimmt. Diese Lage passt am gefiihrt haben sollen, Herodot. I 188, citiert von
besten auf Kunduz an der Vereinigang des von40Athen. II 45 B, wozu Ktesias daselbst zu ver-
Bamian und Baghlan kommenden Surch-ab mit gleichen ist. Herodot. V 49. 52. Plut. de exil. 7.
dem aus Badachsan kommenden Farchar, nahe Ael. v. h. XII 40. Plin, XXXI 35. Sol. 38 4
der erwahnten Beuge des Oxos. Kunduz hiess Auson. de clar. urb. 14, 28. Das Xodoxtiov vhcoQ
im 6. und 7. Jhdt. Huo (Abkurzung von Huo.no, (Eust. Dion. Per. 1073. Suid. s. v.) hiess deshalb
Chwana) und A.huan (Achwana), wie die Annalen fiaodixav; ahnlich Tib. IV 1. 140: reqia lymplm
der Thangdynastie erweisen. Hyuan-Thsang schil- Choaspes und Sol. 37, 6 : nobilissimus amnis Ch.
dert Huo als Sitz des turkischen Statthalters von Vgl. ausserdem Dion. Per. 1073. Avien. descr. orb.
Tukhara (s. Tocharoi); ,das Klima ist mild, das 1274. Prise, per. 974. Paus. X 31, 7. Strab. I
Land niedrig und flach, wohlangebaut , reich an 47. XV 729. Arist. meteor. I 13, 16. Lukian.
Kornfruchten, Strauchern und Blumen, sowie an 50 nekyom. 7. Nonn. XXIII 277. XXIV 29. Suid.
Obsf; die neueren Schilderungen lauten weniger s. Mk^vcov. Curt. V 2, 9. Ammian. Marc. XXIII
giinstig; die Sommerhitze erreicht extreme Grade; 6, 40. Die altpersische Form des Namens ist
Baume und Blumen finden sich erst an den Gehangen huvaspa .rossereich, rfra.To;', welches Wort in den
im Siiden; doch wird Weizen und Gerste zwischen Keilinschriften (Dar. Pers. d. 8; Dar. Sz. c. 4) als
den Rinnsalen reichlich angebaut. [Tomaschek.] Epitheton des Landes Persien erscheint. Von dem

Choani (var. ciani). ein Volk im sftdwest- Flusse hatte ein Edelstein von goldiggrunem
lichen Teile des glucklichen Arabien, erwahnt Schimmer, Choaspitis (Plin. I 37. 56. XXXVII
Plin. VI 159 neben den Chorranitae und Cesani, 156. Isid. orig, XVI 7, 16), seinen Namen. Nach
von Glaser(Skizze 162) mit den Kijan zusammen- Eust. Dion. Per. 1075 hatte ein anderer (sonst
g'-'stellt. [D. H. Miiller.] 60 unbekannter) Fluss 'A/drr^. der in der Nahe des

Choara (Xdaoa), Ortschaft in Parthia hinter Ch. gestromt ware , seinen Namen der Klarheit
den Kaspiai pylai, Ptol. VI 5, 3; Parthiae arrwe- seines Wassers verdankt. Eigentumlich trifft mit
nrssimus situs, Plin. VI 44. Der ganze Gau dieser Uberlieferung die Thatsache zusammen, dass
hiess Choarene (Isid. Chat. mans. Parth. 8. Ptol. der assyrische Name des Ch., Uknu (Frdr. De-
VI 5, 2) oder Chorene. Strab. XI 514 (zu unter- litzsch Wo lag q>s Paradies? Lpz. 1881, 193ff.),
scheiden von Chaarene, s. d.); derselbe erstreckte als Appellativum gleichfalis einen Edelstein be-
sich m einer Liinge von 300 Stadien (34 miles, zeichnet, namlich den Lapis lazuli. Erwahnt sei
55 km.) von der heutigen Station Aiwan-i-Keif noch. dass nach Plinius (XXIV 162) 30 Schoinen



2355 Choatrae Xolvi% 2356

vom Ch. entfernt das Theombrotion , eine heil- Cariente, Tab. Peut. Geogr. Rav. 76, 7. 367,12;

kraftige Pflanze von prachtigem Aussehen und hier starb Cubares, Fiirst der Lazoi im J. 555,

Gerucb, wuchs. [Weissbach.] Agathias III 3. Vgl. Chorsos und Cohibus_.

2) Em bedeutender Strom des indobaktrischen Der heutige Khopis-cqari, nach einem Dorfe Khopi

Grenzgebietes, dessen Quellen wie jetie des Baktros, benannt, an der Mtindung mit der Giwa vereinigt,

Araxes (= Oxos, Eanha) und Indos im Paropa- daher Dipotamo oder li Potami auf den italieni-

nisos liegen, Aristot.' meteor. I 13 nach Berich- schen Seckarten des 14. Jhdts. [Tomaschek.]

ten der Makedonen Alexanders. Aristobulos bei Chodae (var. Godae), Volk im siidwestlichen

Strab. XV 697 wusste bereits, dass der Ch. Ban- Arabien, von Plin. VI 158 neben den Aiathuri

dobene und Gandaritis durchstrfimt, an der Stadt 10 erwahnt. [D. H. Miiller.]

Gorys vorbeifliesst and bei dem Orte Plemyrion Chodarzos (Xd>Sag£os}, Sohn des Pharzeos.

in den Kophes fallt, der sich . in den Indos er- Ztgavtjyog in Olbia, Kaiserzeit, latyschewlnscr.

giesst. Arrian. anab. IV 23, 2 erwarmt in dieser orae septentr. Ponti Euxini I 57. [Kiichner.]

Gegend die Ortschaft Euaspla d. i. Euaspa, apers. Chodda, eine Stadt in Karmania, Ptol. VI

uivctfpa ,gttte Rosse besitzend', gebraucht jedoch 8, 13; altpersisch etwa 'uwaM, skr. svadha ,eige-

fiir den Strom selbst die einheimische Bezeich- ner Stand, Haus', vgl. apers. Pisya-'uwada.

nung Choes (s. d.1 . die im Koas des Ptolemaios [Tomaschek.]

wiederkehrt; vgl.
'

Choaspes amnis Curt. VIII 10, Choerogylion, einclnsel an der Kiiste Lykiens,

22, Coafsjpis Geogr. Rav. p. 77, .10. Es ist der Plin. n. h. V 131. Lesart ist sehr unsicher.

heutige unterhalb GeMlabad in den Kabul-rud von 20 [Ruge.]

Nordenherfliessendeab-i-Kameh,-Kunar,-Oaghan- Choes. 1) XStjg, Fluss im Lande der Aspa-

sarai, im Oberlauf durch Citrar genannt Kho; sioi (s. d.) auf dem von Alexander im Herbst 327

seine Quellen liegen im Moraenensee Catt-i-bui nach Cberschreitung des Kophes eingeschlagenen

am vergletscherten Slldabhang des Hindukiis nahe Wege, Arrian.. anab. IV 23, 2. Suid. Hochst wahr-

der Pamirregion von Wachan; die Lange seines scheinlich einheimischer Name fur den Choaspes

Laufes iibertrifft bedeutend die des Kophes. (s. d.Nr.2), obwohl einige Forscher annehmen, dass

[Tomaschek.] der Ch. eher nach Laghman gehSre, wo sich die

Choatrae, Bewohner waldreicher Hochgebirge beiden Fliisse Alisang und Alingar, von denen

in Asien, Val. Place. Argon. VI 151. Lucan. Ill der letztere auch den Namen Kap i'iihrt, in der

246. s. Choatras. [Tomaschek.] 30 Ebene von Mandror vereinigen; der Weg fiihrt

Choatras, einer der verschiedenen Namen des dann durch den Daruntapass zum Unterlauf des

Taurosgebirges , Plin. V 98, danach Sol. 38, 12 ab-i-Kunar oder Choaspes, s.Koas. [Tomaschek.]

(vgl. Iordanes Get. 7, 55). Die herkommliche 2) Xceg s. Anthesteria o. Bd. I S. 2372f.

Ableitung von a vest, khwathra ,Glanz' (s. Kiepert Fur die vielumstrittene Frage nach der Lage des

Lehrb. d. alt. Geogr. § 71 , 4) deutet auf ein Kultlocals haben die im Winter 1895/1896 wieder

schneebedecktes Gebirge. Vgl. auch Parachoa- aufgenommenen Ausgrabungen DSrpfftlds wert-

thras. [Weissbach.] voiles Material zu Tage gefordert. Vgl. die Be-

Choha. 1) Choba (so die Inschrift, auch Tab. richte Derpfelds Athen. Mitt. XX 1895 an meh-

Peut.. im Ttin. Ant. Coba, bei Ptolemaios XmfSdft reren Stellen und Maass Orpheus 58.

oder Xopdr, vielleicht richtig), Ortschaft an der 40
^ _

[Hiller v. Gaertringen.]

Kiiste Mauretaniens, zwischen Saldae und Igilgili, Xoevg s. A" ovg.

Ptol. IV 2, 9. Tab. Peut. Itin. Ant, p. 18. Geogr. Chogeae, ein Ort an der Strasse von Nikaia

Raw III 7. V4, an der Stelle des heutigen Ziama, nach Ankyra, Itin. Hieros. 573, 7. Vielleicht ist

nach der Inschrift CIL VIII 8375. Seit Hadrian es in der" Nahe von Mekedsche anzusetzen, wo

oder Antoninus Pius Municipium Aelium Choba, v. d. Goltz Reste eines alten Warttunns er-

CIL a. a. O. Ein Bischof vrird im J. 484 unter wahnt, Miinchener Allg. Zeitung 1891, Beilage

denen der Provincia Mauretania Sitifensis genannt nr. 189 und Anatolische Ausfliige 403. [Rugc]

(Not. Sitif. nr. 3, in Halms Victor Vitensis Choi, pontisches Volk Writer den Becheires,

p. 70: Coviensis). [Dessau.] Hekataios frg. 190, 6. Steph. Byz.; wahrschein-

2) Xo>fid (Euseb. onom. 301, 32; Hieron. ebd. 50 lich verschrieben fiir Taoi (s. Taochoi), wie Chaoi

112, 9 Chobaa; vgl. Gen. 14, 15), xcufuj in der (s. d.) und Koitai. _ [Tomaschek.]

Gegend von Damaskus, wo nach Eusebios zu jener Choiak (Xoidx oder Xoidy, seltener auch

Zeit haeretisehe Judenchristen (Ebjoniten) lebten
;

Xvdy in Inschriften von Gertasseh in Nubien und

vielleicht identisch mit Hoba 111 km. norddst- XoiayJ in solchen aus der Kyrenaika), Name des

lich von Damaskus, westlich von Karjaten (Wetz- vierten Monats des agyptischen Jahres. Die Gott-

stein in Delitzsch Genesis
*

' 561ff.). Nach heit, nach der dieser Monat benannt war, heisst

anderen rRiess Bibelatlas) ist Ch. identisch mit in den agyptischen Inschriften Ki-hr-Ki (Papyrus

Kwxapa des Epiphanios (adv. haer. ebion. 2. II Ebers 1 Verso. Lepsius Denkm. IV 78 a). Der

p. 92, 5 Dindorf ) und Kw/ajld des Eusebios (hist. griechischen Form Xoidx liegt wie bei den andern

occl. I 7), welches dem heutigen Kaukab im Han- 60 Monatsnamen die unteriigyptische Form zuGrunde;

ran, 16 km. von Neve entspricht. [Benzinger.] die oberagyptische, die ins Arabische iibergegangen

Chobata (var. Chabotai, Ort in Albania, sud- ist, lautet im Koptischen Koialik oder Kiahk.

ostlich an der Metropolis Chabala, Ptol. V 12, 6. [Settle.]

[Tomaschek.] XoTref, ein Mass fur Trockenes, besonders

Chobos (Xo/for), Fluss an der kolchischen fiir Getreide, enthielt nach iiblicher Schatzung

Kiiste, nOrdlich vom Charieis, 180 Stadien vom so vicl Weizen, als ein Mann zur taglichen Nah-

Phasis, Arrian. peripl. Pont. 10; fumen Chobum e rung bedarf. Herod. VII 187. Polyb. VI, 11

Caucaso fmm, Plin. VI 14; Chobus XVI m. p. vgl. mit IV 37, 7. Athen. Ill 98E. Diog. Laert
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VIII 18. Suid. s. Ilv&aydga ra ovpfloXa. Boeckh hervorzuheben die y, der Provinz Palaestina (Apo-
Staatshaush. 13 357. Hultsch Metrologies 105, kal. 6, 6) als die Halfte des hebraeischen Kab
3. Nach der von Solon in Athen eingefuhrten (Metrologie 451f. 456), also mit ihrem Betrage
Ordnung der Hohlmasse zerfiel der /isSifivos in von 1,01 1 der aeginaeischen x- gleichzusetzen,
Sechstel, sxxsig, ZwOlftel, ijplexTa, und Achtund- ferner die pontische x-

= 2 syrisch-alexandrini-
vierzigstel, yohtxeg. Die attische x . war also schen Sextaren, deren jeder Vj3 rOmische Sextare
= l/s fxjews- oder rem. Modius = 1,1 Liter. hielt, mithin = 1,46 1 (Metrol. script. I 269, 19ff.
Unter sich hatte sie vier xoxvlm attischen oder n 106, 5ff. ; Metrologie 573f.), endlich die z- von
zwei Sextare rOmischen Masses. Das Dreifache Herakleia GIG HI 5774f., die vielleicht gleich
der x- war das iibliche Flussigkeitsmass von mitt- 10 dem eben erwahnten alexandrinischen Sextar =
lerer GrSsse, der Xovs (s. d.). Hultsch Metrol. 0,73 1 war (Metrologie 669f.). fHultsch 1

script. I 208, 5ff. 224, 14ff., und vgl. ebd. II Index Choirades. 1) Griechische Stadt im Gebiet
unter x- 2 ; Metrologie 104. 106. Die solonisch- der Mossynoiken, Hekat. bei Steph. Byz. Skyl. 86.
attischen Masse waren nach Aristot. 'ASrjv. noX. Meyer Gesch. d. Altert. II 450. Es lag entweder
10 grosser als die pheidonisch-aeginaeischen, und auf der Stelle des spateren Pharnakeia oder dicht
zwar wahrscheinlich in dem VerhaltWsse von dabei, Miiller zu Skyl. a. a. O. Mannert Geogr.
27 :25 (berechnet aus dem Verhaltnisse des solo- d. Griech. VI 2, 286. Forbiger Handb. d. alt.
nischen Talentes zum aeginaeischen = 18:25, Geogr. II- 424. [Ruge.]
s. Xoyg). Demnach wiirde die aeginaeische X - nur 2) XoigdSee lautete vielleicht der antike
um ein wenig kleiner als die attische, namlich 20 Name zweier Inselchen, die dem Kap Skaramanga
auf 1,01 1 anzusetzen sein. Die in Lakonien gegeniiber am nOrdlichen Ausgange der Meerenge
seit Lykurg iiblichen Hohlmasse sind andert- von Salamis in die Bucht von Eleusis liegen
halbmal so gross als die aeginaeischen gewesen (doch s. Pharmakussai). Da sich in dieser
(s. Xovg). Da somit die lakonische X - = 1,52 1 Gegend eine Reihe antiker Orts- besonders Insel-
war, so erklart sich der Scherz bei dem Komiker namen mit geringen Modificationen erhalten hat,
Aristophanes(KockCom.Att.frg.I551=Meineke so vermutete Lolling (Hist, and philol. Aufs.
11 2, 1198), dass ein Peloponnesier, der nach Athen E. Curtius gewidmet 8) jenes Wort hinter der
gekommen, den ixzevs im Betrage von 8 attischen x- modernen Benennung Kyrades. Eine Anspielung
als sgazoivtxov jxstqov, namlich nach dem Masse der darauf glaubte sodann Sp. L am b r o s (Athen. Mitt
lakomschen X - bezeichnet; denn in der That stan- 30XIII 408f.) bei Aischylos in seiner Beschreibung
den 6 lakonische x- = 9,1 1 dem attischen ex- der Schlacht von Salamis wiederzufinden , Pers.
mvg von 8,75 1-so nahe, dass beide Betrage nach v. 421 'AxxaX 8k vexe a>v xoiQadeg t

1

ijitf&vov.
ungefiihrer Schatzung als gleich gelten konnten. - [Milchhoefer.]
Merklich grosser als die attische x- war, wie aus 3) Nijooi 'Iwnvylag, Thuc. VII 33, 4. die Vor
Theophr. hist, plant. VIII 4, 5 vgl. mit Phere- dem Hafen von Tarent liegenden Inseln S. Pietro
krates Kock I 145 (II 1, 252 Mein.) hervorgeht, und S. Paolo. [Hiilsen.]
die boiotische x .

;
sie war das Achtel des' boioti- Choireai (at Xotgeai , wohl mit ym&dg =

schen Masses oatrtjs, d. i. des phoinikischen Saton, Kiippe zusammenzubringen), Kiistenplatz im Ge-
und dieses wiederum stimmte in seinem Betrage biet der Eretrier auf Euboia. 490 landeten Teile
mit dem lakonischen sxxevg flberein. Mithin hielt 40 der Perserflotte dort, Herodot. VI 101. Demos
die boiotische y_., wie die lakonische, 1,52 1. von Eretria, in dessen Nahe ('A^yaio/.oy. 'E<p>jueoig
Hultsch Metrologie 2 542f. (statt .aeginaeisch' tisq. p II. 13 N. 404), venimtlich an einer'jetzt
ist hier ,lakonisch' zu lesen, denn das aeginaeische llalatoxcona genannten Ruinenstatte in der Nahe
Mass, welches friiher nach Boeckh fiir gleich von Bddsta. Al. Rangawis Ber. Sachs. Ges.
dem lakonischen und grosser als das attische gait, Wiss. 1859 , 131 an einer alten Heerstrasse.
ist nach Aristot. a. a. O. in Wirklichkeit kleiner K. Bursian Geogr. v. Griechenl. II 423, vgl. 420
als das attische gewesen, und weiter hat sich das Anm. [Biirchner.]
lakonische Mass als anderthalbmal so gross als ChoireataiKXoiosaratvon^oreoff^Schwein),
das aeginaeische ergeben). Das ptolemaeische Name von Phylengeno"ssen in Sikyon, Herodot. V
System der Masse fur Trockenes ging aus von 50 68. Der Orthagoride Kleisthenes legte im ersten
einem Medimnos im doppelten Betrage der ptole- Drittel des 6. Jhdts. als Tyrann von Sikyon den
maeischen Artabe, die dem attischen Metretes dorischen Phylen dort die Ekelnamen" 'Yaxai,
gleich war. Demnach war der ptolemaeische Me- 'Oveaxu und Xoigeaxai bei. Wiedereinfuhrung
dimnos = P/2 attischen Medimnen, und ebenso der alten Namen nach Kleisthenes Tod, G. Gil-
verhielt sich der ptolemaeische Hekteus zum atti- bert Staatsaltert. II 83. [Biirchner.]
schen. Allein die ptolemaeische /. war nicht, Choirile {Xoinihj). Doppelnamc der Hekabe.
wie im attischen Systeme, der achte, sondern erst Philoch. bei Schof. Eurip. Hec. 3. Suid. Hero-
der sechzehnte Teil ihres Hekteus und hielt somit dian. Epimerism. 153 Xowv'u.n. Ob es sich hier
nur 0,82 1. Da nun zu dieser y. als Drittel eine um einen alten Doppelnamen wie Paris-Alexan-
xoxvh] geordnet war , so lief das ptolemaeische 60 dros u. dergl. handelt oder um ein gelegentliches
System , so verschieden es auch sonst von dem Beiwort (bta xo xokvxaida yeyevijotiai •

f) ydg yotgog
attischen war, doch auf dasselbe kleine Teilmass .-xo/.'/.a xlxxu, xai h xolg 'OgyixoTg — Orph. frg. 261
wie das attische System aus. Denn die Kotyle — ol yoiooi iy.dpai xQogayooevovrai, Schol. Eurip.
= Vs ptolemaeische y. — 0,274 1 ist keine andere Hec. 3), lilsst sich nicht entscheiden. [Jessen.]
als die attische Kotyle = l/

4
attische y. Index Choirilos (Xotgt'/.og). 1) Eleier. Er siegt im

zu Metrol. script, unter niStpvo; 4, yoTvi£ 3. Me- Faustkampf der" Knaben zu Olympia , woselbst
trologie 105. 624f. Unter den verschiedenen Choi- sein Standbild von Sthennis, Sohn des Herodoros,
mken, die ausserdem noch erwahnt werden, sind Paus. VI 17, 5. Zeit die des Kiinstlers, welcher
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im J. 348 nach der ZerstGrung Olynths nach Athen nach dem Vorbilde der Boiotie die Vclker des

kam und dort mit dem Btirgerrecht beschenkt Heeres des Xerxes, aber geschickter als jene, nam

-

wurde; vgl. Benndorf Ztschr. f. osterr. Gymn. lich bei der Schilderung des Uberganges iiber den

XXVI 742. CIA II 1544. IG8 I 279. 315; vgl. Hellespont, aufgezahlt hat (frg. 3. 4 K.), viel-

auchG.H.ForsterOlymp. Sieger (Progr. Zwickau leicht schon im ersten Buch (frg. 2 K.). Gelegent-

1891) nr. 387, welcher Ch.s Sieg der 01. 112 lich hat er Sagen eingestreut, so die vom Eaube
= 332 v. Chr. zuweist. [Kirchner.] der Oreithyia durch Boreas (frg. 5), nach schfiner

2) Von Sam os, epischer Dichter des ausgehen- Vermutung N a ekes bei der Schilderung der See-

den 5. Jhdts. v. Chr. Der Peripatetiker Praxi- schlacht bei Artemision und der vom Nordwind

phanes hat ihn in seinem Dialoge neat icroQiag 10 geleisteten Hiilfe, so wie Herodot VII 189. Solche

(E. Hirzel Hermes XIII 46ff.) in Pella am Hofe tjberemstimmungen durftees mehr gegeben haben;

des Kenigs Archelaos (413—399, Diod. XIV 37) sie und die Gleichheit der Tendenz waren so auf-

von Makedonien neben Thukydides, dem Komiker fallend , dass auf eine Benutzung des Herodot

Platon, dem Tragiker Agathon, dem snonoidg Ni- durch Ch. geschlosscn wurde, was die antike lit-

keratos , dem Dithyrambiker Melanippides einge- terarhistorische Novelle durch ein Liebesverhaltnis

fuhrt (Marcell. vita Thukydid. § 29). Dass Ch. zwisehen beiden ausdriickt (Suidas).

sich wirklich am Hofe dieses kunstsinnigen Ko- Die Bedeutung des Ch. beruht darin, dass er

nigs aufgehalten hat, zeigt wohl Istros bei Athe- das abgestorbene Epos neu belebte, indem er ihm

naios VIII 345 D in der sonst therichten Notiz, einen neuen Inhalt gab, statt der Gotter- und

dass er sein tagliches Honorar von vier Minen 20 Heldensage den grossen Nationalkampf der Hel-

ds 6ipoq>ay(av verwendet habe. lenen gegen die Barbaren unter Funning Athens,

Als Ch. nach Pella mit andern litterarischen wie Panainos in der bunten Halle zu Athen (Paus.

GrCssen berufen wurde, muss er natiirlich eine I 15, 3, vgl. V 11, 6) die Marathonschlacht neben

Beruhmtheit gewesen sein. Vermutlich wird er die Thaten des Theseus und der Troiaeroberer

sich wie die andern dahin zuriickgezogen haben gesetzt hat.

nach dem Sturze Athens und nachdem die Ver- Es war ein epochemachender Bruch mit dem

hiiltnisse in seiner Heimat Samos fur ihn , den Herkommen, und sein Beispicl fand nicht wenige

Athenerfreund, unertraglich geworden waren. Ly- Nachfolger, die die Thaten — freilich nicht mehr

sanders Verkehr mit ihm und seine Versuche, eines Volkes — der Konige im Stile des hero-

ihn zur Besingung seiner Thaten zu vcranlassen, 30 ischen Epos besangen, obgleich der jflngere Zeit-

wovon Duris von Samos zu erzahlen wusste (bei genosse des Ch. , Antimachos von Kolophon, mit

Plutarch Lysand. 18 = FHG II 484, 65), fallen seiner Thebais stofflich wieder in die alten Bah-

vermutlich vor seine (jbersiedelung nach Make- nen einlenkte.

donien und bestatigen, dass er damals auf der Ch. ist sich seiner grossen Anderung so be-

Hohe seines Ruhmes stand. Die Nachricht bei wusst gewesen, dass er es fur notwendig gehalten

Suidas, dass Ch. in Pella gestorben sei. hat also hat, sie im Prooimion zu motivieren. Diesc schonen

nichts Umvahrscheinlicb.es. Verse sind uns durch Scholien zu Aristoteles Bhe-

Weitere Daten fur das Leben des Ch. , die torik III p. 1415 a 1 erhalten, der auf sie hinge-

Suidas giebt, sind aus jenen abgeleitet oder irr- wiesen hatte. Ubrigens ist schwerlieh, wie Naeke
tiimlich oder wie die Notizen iiber seine Herkunft 40 p. 106 meinte, der Vers a fidxap, Sang erjv xavor

und sein Verhiiltnis zu Herodot fingiert. Aber ygovov /dot; doidfjs wirklich der erste des Ge-

es ergiebt sich von selbst, dass er sein Epos vom dichtes gewesen. Es diirfte nach altem und stets

Perserkrieg betrachtlich vor Ende des 5. Jhdts. beibehaltencm Stil die Anrufung der Muse voran-

geschrieben haben muss , einerseits weil er von gegangen sein ; an sie kniipften die mit Evidenz

Lysander und Archelaos offenbar als erster Epiker von Naeke p. Ill dem Ch. zugesprochenen Verse

.seiner Zeit umworben wurde, andererseits , weil an: fjysd not Idyor SJlov, Sxcog Aoujg ujto yahjg

sein Werk, das die nationalen Grossthaten gegen fj/.dcv ?; EvQco.irjv nd'uuog juiyag ,
_

worauf dann

die Barbaren feierte und Athen pries, seiner ganzen die Klage des Epigonen gefolgt sein mag.

Tendenz nach nicht einer Zeit angehoren kann, Die Wirkung des Ch. ist gross gewesen. Seine

in der Athen nieder.sank und mit Sparta urn die 50 Umwerbung durch Lysander und Archelaos be-

Gunst der persischen Satrapen buhlte. weisen es, und die Notiz bei Suidas.
^
dass sein

Das einzige Gedicht des Ch., von dem wir Epos ovv roig 'O/ir/oov drayiroioy.Eodai hf'^rfiadr],

sichere Kunde haben — denn die bei Suidas ge- wird trotz der unklaren Fassung auf der Cber-

nannten Aamaxa (Naeke p. 101 schlagt vor, es lieferung beruhen. dass die Athener dasselbe neben

dem Dichter Alexanders d. Gr. Nr. -5 zu geben oder Homer bei sffentlichen Agonen, also den Pana-

in Zaittaxd zu andern) und die a/la ura .ion]- thenaeen, zuliessen (Naeke p. 89). Zur Zeit des

•mm, die dann der Fiilscher der Eudokia genauer Aristoteles muss das Epos des Ch. noch allge-

specialisiert hat, sind nicht fassbar oder fingiert

—

mein bekannt gewesen sein, da jener mehrfach

ist ein Epos, das von Herodian Ilcoaiy.d, bei Sto- auf es Bezug nimmt; in der Top. VIII 153 a 14

baios ITsoor/ig und bei Suidas >'/ 'AOijraicov viy.tj 60 tadelt er seine Gleichnisse gegeniiber den home-

zara Ieog~ov genannt wird, urspriinglich titellos. rischen. Ephoros hat ihn benutzt (Strab. Ill

L'ber seinen Umfang haben wir nur die Gewiss- 303). Platon soil ihm den Antimachos vorgezogen

heit. dass es mehrere Bucher ausfullte (Herodian haben (Proklos in Platon. Tim. I p. 28). Spater

.-zsol uovijo. /Jg. Hp.919Lentz: Xowi'/.og h a). Die wurde sein Epos noch neu herausgegeben
,
wie

Gren'zen des Stoifcs bezeichnet der von Suidas die durch Herodian .Tfyi uovi)o. /.«£. II p. 919

erhaltene Titel , kein Fragment giebt A
T
eranlas- Lentz bezeugte Einteilung des Werkes in Bucher

sung, den Kreis weiter zu ziehen. Uber die Ge- zeigt. Das Urteil iiber ihn schwankte. Duris

staltung wissen wir nichts , als dass Ch. wohl nahm sich seines Landsmannes an (Proklos a. a. O.
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= FHG II 485, 67). Kallimachos (Proklos in 150. Die Uberlieferang iiber Ch., der durchweg
Plat. Tim. I p. 28 = frg. 74 b) scheint wie Eupho- im Zusammenhang mit Alexander dem Grossen
rion (Krates Anth. Pal. XI 318) ihn hoher gestellt erwahnt wird, geht in letzter Instanz auf Ale-

zu haben als Antimachos, umgekehrt Krates von sanderschriftsteller zuruck, die auch von der litte-

Mallos (Anth. Pal. XI 318 ; vgl. iiber dies Epi- rarischen eohors des Kenigs berichteten (s. Curt,

gramm Meineke An. Al. 30. Rohde Griech. Ruf. VIII 5,7, zu combinieren mit Arr. anab.

Bom. 23, 1). Josephos scheint noch Ch. gelesen IV 9 , 9. Amynt. bei Athen, XVI 529 F =
zu haben (c. Apion. I 22). frg. 2 scr. Alex. p. 136 M.). Reste eines antiken

Ausfuhrliche grundlegende Behandlung des filos des Alexanderdichters Ch. sind, wie zuerst

Ch. und erste Sammlung seiner Fragmente gab 10 N a k e (S. 81ff.) nachgewiesen hat , in die Vita

A. F. Naeke, Lps. 1817. Seine Fragmente ferner des altem Epikers bei Suidas-Hesychios (p. 237 Fl.

;

bei Diintzer Fragrn. der ep. Poesie d. Gr. bis vgl. Daub a. a. O. 414) eingesprengt. Bekannt
z. Z. Alex. d. Gr., Cfiln 1840. Diibner hinter ist die von Horaz erzahlte Anekdote, dass Ale-

dem Hesiod in den Frg. Epicor., Paris 1840. G. xander seine Verse Stuck fiir Stiick mit einem
KinkelEp. Gr. frg. I 265ff. In den Fragmenta Goldstiick bezahlt habe (ep. II 1, 232, s. auch

poetarum Graecorum auctore U. deWilamowitz- Ps.-Acro, der die Geschichte in scurrilerer Fas-

Moellendorff collecta wird Ch. im 3. Bande sung erziihlt; dass derartiges wirklich passieren

von W. Schulze bearbeitet werden. [Bethe.] konnte, zeigt Io. Lyd. de magistr. Ill 27 o Ss

3) Tragiker in Athen, eine wenigstens fiir uns tfo&elg ava ot!%ov /lisv exaorov xqvoivov ouzo zfjg

ganz schattenhafte GrOsse, der man in den An- 20 xfxiuistyg
t

us no/uoaa&at jiaQexeXsvaaxo). Bruch-
fangen der Tragoedie zwisehen Thespis und den stucke aus diesen Berichten sind vor allem in

andern ihre Stelle anwies. Er soil noch unter die Apophthegmen- und Chrienlitteratur aufge-

den Peisistratiden aufgefiihrt haben, 01. 64 (524), nommen. Nach einer dcrartigen Quelle erzahlt

in Wettkampf mit Aischylos und Pratinas
,

ja Porphyr. zu Horaz a. O., Alexander habe gesagt,

noch mit Sophokles getreten sein. Natiirlich ist maile se Thersiten Homeri esse, quani huius
das alles zusammen nicht einmal mOglich. Er- AchiUem ; derselbe Ausspruch wird in dem Gnomol.

halten ist eine mythographische Angabe aus einer Vat. II 78 (Wiener Stud. X 3) auf Anaximenes an-

Alope und ein als Tropus angefuhrter Vers. Die gewandt, von dem man (angezweifelte) £nj kg'AU-
Grammatiker kennen ihn nicht mehr (v. Wila- ^av&Qov (Paus. VI 18, 6) besass. Auf eine uns nicht

mowitz Herakles I 1 50). Die Alope wird ein 30 bekannte Anekdote geht vermutlich Auson. ep.

Satyrspiel gewesen sein — der Titel zeigt viel- XVI cumque ego imitatus sim vesaniam Choe-

leicht den Einfluss des Phrym'chos, der weibliche rili, tu ignoseas maynanimitate Alexandri. Das
Eollen einfiihrte — , und auf ein Vorwiegen von Alexandergedicht des Ch. muss ganz im Stil des

Satyrdramen weist der alte Spruch f/viy.a fiiv Heroenepos gehalten gewesen sein. Horaz halt

(iaoUEvg f)v XoiQiXog iv Saxvomg. Nach diesem von seinen incultis versibus et male natis (ep. II

Mustervers wird auch das ixhfjov XoiqIIuov (s. 1, 233) nicht viel und wundert sich cum risu

Christ Metrik 2 202) benannt sein. Man mag (arspoet. 351), weim ihm einmal eine Stelle gelingt;

immerhin dem Artikel des Suidas glauben, dass mit Homer kann Ch. den Vergleich nicht ent-

er in der Entwicklung des Costums und der Mas- fernt aushalten (ars poet. 358). Horaz giebt hier

ken eine Eolle gespielt habe. Im ubrigen konnen 40 wohl nur das Urteil der hellenistischen Asthetik

die Angaben dieses Artikels, der die Hauptiiber- weiter, das uns Hermias zu Plat. Phaedr. p. 112
lieferung Tiber Ch. fiir uns ausmacht , wie fiber (ri ya@ Sja.oi.ov >) XoipiXov — TioL-qaig Tcqbg zijv 'Our/-

160 Dramen, 13 Siege keinen Glauben, aber auch pov) und der Epikureer bei Fiorelli Coll. altera

keine eigentliche Beurteilung finden. Naeke VI 187 (nach Usener a. O. Kopp a. a. O. 65
Choerili Samii quae supersunt . . . , de Choerili . . rmv i/u xoirjuy.i) Siacfiqeir XolqO.ov xal 'Ara-

Samii aetate vita et poesi aliisque Choerilis, ^ifisvtjv O/m'iqov) erhalten haben. Ch. gehort also

Leipzig 1817. W e 1 c k e r Griechische Tragoedien vor allem zu den litterarischen xdlaxeg Alexan-

118 und Nachtrag zu der Schrift iiber die Aesch. ders des Grossen, wie Agis (Bd. I S. 821, 64),

Trilogie 282ff. Bernhardy Grundriss II 2, 13. Anaximenes (s. Bd. I S. 2097, 34), Kleon (s. d.).

Nauck TGF 2 p. 719f. [Dieterich.] 50 Spuren dieser Pseudopoesien, in denen Alexander

4V> Nach einer schlechten Conjectur der alten mit Herakles oder Dionysos, die von ihm be-

Kratinosinterpreten ein Sklave des Ekphantides, kampften Barbaren mit Giganten und Titanen

der seinem Herrn beim Komoediendichten geholfen gleichgesetzt wtirden. hat Fr. KOpp a. O. 47ff.

habe. Vgl. Hesych. s. ixy.ejroi(>da>(ievt) (und lyy.s- aufzudecken gesucht, Zuweisungen auf bestimmte

yotQU.wfih'rjv) mit Hesych. s. yogi/.a sxqxivrtdsg Namen sind aber bis jetzt nicht gelungen. Pro-

(Kratin. frg. 335 K.). [Kaibel.] blematisch bleibt es, ob die in der contaminierten

5) Dichter zur Zeit Alexanders des Grossen, Suidas-Vita erwahnten Aauiaxd von diesem Ch.

nach der iiberzeugenden Darlegung von Nake herrfihren, wie Nake will (S. 101); Daub (S. 416)

(S. 42. 81) aus Iasos in Karien (s. Suid.-Hesych. hat wieder die Correctur Sa/uay.d empfohlen. Von
s. v. p. 237 Fl. Steph. Byz. s.'Iaoog). Litteratur fiir 60 den Dichtungen in grossem Stil ist kein Wort
die altere Zeit zusammenfassend und abschliessend erhalten; dagegen ist ein viel citiertes, nachge-

A. F. Naeke Choerili Samii quae supersunt [Leip- ahmtes und (schon von Chrysippos) parodiertes

zig 1817] p. 84ff. 93ff. 197ff. 210ff., ferner H. aaiyviov des Ch. auf uns gekommen, das nach

Diintzer Fragm. A. gr. Epiker II 2. Th. Bergk Sites einleuchtender Hypothese (S. 205ff.) Por-

Griech. Litt.-Gesch. II 48 5f. Ill 260, 29. Daub phyrio im Sinng hat, wenn er zur ars poet. 357

De Suidae biograph., Jahrb. f. Phil. Suppl. XI p. 356 M. sagt, dass von Ch. omnino septem versus

414ff. Fr, Kopp De Gigantomachiae monumen- laudantur (d. h. im Grunde wohl citiert werden)

:

tis 47ff. H. Usener Rh. Mus. XLIII [1888] die unter dem Namen des Ch. von dem Alexander-
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schriftsteller Amyntas (Athen. XII 529 F) fiber-

lieferte hexamctrische Grabschrift des Sardanapal.

Vgl. B. Niese De Sardanapali epitaphio dispu-

tatio (Marburg 1880) und E. Meyer Forschungen

z. a. Gesch. I 203ff. (wo gegen Niese erwiesen

wird, dass die griechischen Verse gewisse typi-

sche Gebardcn auf oriontalischen Konigsdenk-

malern deuten wollen). Der Scholiast zu Ovid.

lb. 517 inelustisque necem eavea patiaris u. s. w.

lasst sich nicht entscheiden. Seine Schriften sind

trotz des trockenen Stils und der geschwatzigen
Weitschweifigkeit , mit der oft die trivialsten

Dinge bis zum Uberdruss breit getreten werden,

doch von grOsster Bedeutung fur die Geschichte
der griechischen Sprachwissenschaft, da sie eine

Fiille von Gelehrsamkeit enthalten, die aus den
besten grammatischen Werken des Altertums ge-

schfipft ist, insbesondere aus verlorenen Schriften

will wissen, dass hier Kallisthenes oder Cb. (Ce-10des Apollonios Dyskolos, Herodian, Oros u. a.

rillus) gemeint sei, der quia . . gesta . . Alexandri
. . . male descripsit, positus in cavea fuit et ibi

frigore et fame periit. Die mit Auson. ep. XVI
unvereinbare, wohl auf ein Autoschediasma hinaus-

laufende Anekdote ist gleiehwertig mit der von

Aero zur ars poet. 357 erzahlten, nach der Ch.

vertragsmassig fur jeden guten Vers ein Gold-

stuck, fur jeden schlechten eine Ohrfeige bekam
und saepe male dicendo oolaphis eneetus est. So

Die meisten Schriften des Ch. sind teils voll-

standig teils in Auszugen erhalten, einige sind

gaDZ verloren. Nach der Art und Weise, wie

Ch. sich selbst citiert und auf seine Schriften ver-

weist, lasst sich im allgemeinen auch die Eeihen-

folge seiner Vorlesungen feststellen.

1. Die Vorlesungen (Scholien) liber die Techne
des Dionysios Thrax sind nicht direct und voll-

standig erhalten, sondern nur in Bruchstucken
hat Ch. schliesslich nur als Typus eines Jammer- 20 und Auszugen eines gewissen Heliodoros. Alle

poeten weiter gelebt.

.

[Crusius.]

Xoigivai, eine Muschelart, deren man sich in

alterer Zeit in den Gerichten Athens zur Abstim-

mung bediente. Ar. Equ. 1332; Vesp. 332. 349.

Poll. VIII 16. [Thalheim.]

Choirion, wohl der Name eines (auch in der

Abkurzung XOI vorkommenden) Stempelschnei-

ders auf Silbermunzen aus der zweiten Halfte

des 5. Jhdts. v. Chr. von Katana in Sicilien;

Erklarungen namlich, die in den Hss., welche die

Commentare zu Dionysios Thrax enthalten, einem
Heliodor zugeschrieben werden, gehen sicher auf
die Vorlesungen des Ch. zuriick. In I. Bekkers
Ausgabe (An. Gr. 647—972) sind die von ver-

schiedenen Verfassern (Ch. -Heliodor, Melampos-
Diomedes, Stephanos, Porphyrios) herruhrenden

Commentare wie in einigen Hss. durcheinander

gemischt und die einzelnen Stucke selten mit
E. Weil 34. Berliner Winckelmannsprogramm 17, 30 den Namen der Verfasser hezeichnet. Mit Hfilfe

Taf. Ill 2. ?> und Catalogue of the Greek coins

in the Brit. Mus., Sicily 47. 49. [0. Rossbacb.]

Xoiqios vani} (= die Waldthalschlucht des

Choirostrockenbachs, dessen Name uns nicht iiber-

liefert wird ; der Name kommt wohl nicht von

yoloog = Schwein her, sondern ist eher mit xoigdg
= Klippe [vgl. Hesych. x ot&"-d£S • ai iyxei/isvai

jihoai] in Verbindung zu bringen), Wasserscbeide

des Taygetos , die enge , von einem Winterbach

eines reicheren und besseren hsl. Apparates werden
alle Scholien, nach ihren Verfassern so weit

als moglich gesondert, von A. Hilgard in

den Gramraatici Graeci herausgegeben werden.

Vgl. fiber die Scheidung der Gommentatoren L.

Preller Quaestiones de hist, gramm. Byz.. Dorpat
1840 (= Ausgew. Aufsatze 69ff.). A. Hart Jahrb.

f. Philol. CV 268. W. Hoerschelmann De
Dionysii Thracis interpretibus veteribus, Lipsiae

durchflossene Schlucht zwischen den Stadtchen 40 1874. A. Hilgard De artis grammaticae ab
Gerenia und Abia (20 Stadien von der X. r. am
Meer, Paus. IV 30, 1 vgl. 1, 1), von den Messe-

niern als Grenzscheide zwischen ihrem und dem
lakonischen Gebiet betrachtet und von dein rGmi-

schen Kaiser Tiberius 25 n. Chr. in dem Grenz-

streit, den Tac. ann. IV 43 erwahnt, i'estgesetzt.

L. Ross Reisen im Peloponnes I (1841) 3ff. K.
Bur si an Geogr. von Griechenl. II 112, 154. 171.

[Biirchner.]

Dionysio Thrace compositae interpretationibus ve-

teribus in singulos commentaries distribuendis

(Progr. Heidelberg) 1880. G. Uhlig Dion. Thr.

Proleg. XXXIVff.
2. ZTigi xpooojUiag (ed. I. Bekker An. Gr.

675—703 und" in'anderer Form ebd. 703—708),
ein Commentar zu dem schon friihzeitig zur Techne

des Dionysios Thrax hinzugefugten Tractat .-rfoi

aqoootbi&v (Dion. Thr. ed. Uhlig p. 105—114).

Choiroboskos. Georgios Choiroboskos, Gram- 50 Er steht in engstera Zusammenhang mit den
matiker, lebte wahrscheinlich noch im C. Jhdt.,

nicht lange nach Ioannes Philoponos (Anfang des

6. Jhdts.) und Ioannes Charax, auf deren Schriften

er Bezug nimmt. Er wird in den Hss. bisweilen

als oidxovog bezeichnet (in einer Hs. auch als

xaoxo<pv?.ak~, womit wohl das bekannte kirchliche

Amt gemeint ist), gewOhnlich aber als ygattua-

xixdg xai oixov/iertxa; diddoxaJ.o; , er war also

Lehrer an der von Constantin gegrundeten Ge-

Scholien des Ch. zu Dionysios Thrax und ging

diesem voraus. Vgl. G. Uhlig a. a. O. p. L.

3. Die Scholien zu den sloaya>yixoi y.avdve;

aegl yj.ioeojs ovofidxcov xai orj/ndroiv des Theo-

dosios von Alexandrien sind vollstandig erhalten.

Wichtige Stucke daraus hatte schon I. Bekker
An. Gr. 1180—1296 verCffentlicht, das Ende des

3. Teils Cramer An. Ox. IV 340-398. Das
ganze Werk gab zuerst aus Coislin. 176 sehr nach-

lehrtenschule zu Constantinopel. Als solcher iiielt 60 lassig Th. Gaisford heraus (G. Ch. Dictata in

er Vorlesungen fiber alle Teile der Grammatik,
die von den Schulern nachgeschrieben und als

oyoXia «.t6 cf-wvfjg verbreitet wurden ; die meisten

der erhaltenen Werke des Ch. sind Nachschriften

solcher Vorlesungen. Von Eustathios wird er

einigemale (wie Herodian und Theodosios) 6 ze%-

vixog genannt. Ob der Name Xoigofloaxdg ein

blosser Beiname oder •sein Familienname war,

Theodosii Canones, 2 voll., Oxonii 1842), sehr sorg-

faltig mit reichem kritischen Apparat und wert-

vollen Prolegomena A. Hilgard (Grammatici

Graeci IV 1. 2. Lipsiae 1889—1894). Das Werk
besteht, entsprechend der Disposition des theo-

dosianischen Werkes, aus drei Teilen: oyd/.ta tig

xovg ovofiarixovg xavovag, xeqi twv iv raig jiw-
asai xovmr, oy/ilta sis xovq grjuauxovg xavora;.
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Der erste Teil wird auch als 'Ovopauxov oder

mol ovojiazmv, der dritte Teil auch als 'Prn.iaxi.x6v

oder jisgl grjuaxoov citiert. Viel benutzt wurde
das Werk vom Verfasser des Etymologicum genui-
num , (ifter auch von Eustathios. Ob die in vielen

Hss. uberlieferten und in Aldus Cornu Copiae
et Horti Adonidis gedruckten Excerpte 'HqcoSi-

avov Tiegl Tiapaywyoiv ysvixmv und jiaoe.xjSolai xov

fjeydXov Qr)fiaxog ix xa>v 'HacoSiavov, die gr6s|iten-

teils mit den betreffenden Abschnitten unseres

Werkes fibereinstimmen, auf Ch. zuruckgehen oder
auf ein alteres Werk, bedarf einer genaueren
Untersuchung. Vgl. A. Lentz Jahrb. f. Philol.

XCI 185ff.; Herod. Praef. CXIff. A. Hilgard
a. a. O. Proleg. XCV und dagegen E. Eeitz en-
stein Geschichte der griech. Etymologika 360ff.

Vielleicht erklaren sich die verhaltnismassig ge-

ringen Abweichungen daraus, dass in jenen Ex-
cerpten nicht der Theodosios-Commentar des Ch.,

sondern seine Vorlesungen fiber das 'Ovofiaxixov

des Herodian und das 'Pr/fiaxixov des Apollonios

(unten nr. 5) benutzt sind. Starken Einfluss ubte
das Werk des Ch. in der Renaissance. Konstantin
Laskaris schopft im 1. und 3. Buch seiner Gram-
matik hauptsachlich aus Ch., ohne ihn zu nennen
(vermutlich weil in seiner Hs. der Name des Ch.
als Verfasser nicht angegeben war). In noch urn-

fangreicherem Masse benutzte ihn ebenso still-

schweigend Urbanns von Belluno in seinen In-

stitutionum in linguam Graecam grammatiearum
lihri duo (Venedig 1497 von Aldus Manutius ge-

druckt), der ersteh lateinisch gesehriebenen Gram-
matik der griechischen Sprache, die die Grundlage
fur alle griechischen Grammatiken des 16. Jhdts.

wurde. Vgl. A. Hilgard in der Festschrift zur

350 jiihrigen Jubelfeier des Gvmnasiums zu Heidel-
berg (1896).

4. Die Vorlesungen jiegl dgftoygcupiag sind nur
in einem mageren Auszuge erhalten und von Cra-
mer An. Ox. II 167-—281 herausgegeben (Nach-
trage dazu von R. Schneider Bodleiana 20-33).
Der Titel des alphabetisch angelegten Excerpts
lautet in der einzigen Hs. Barocc. 50 (saec. X):
afJXV ovv ®s<p T°v 3TOOOV ztjg ogdoyQarplag xaxd
azor/jTov O.7Z0 <p(ovijg rsoypylov xov XoioofSooy.ov,

Bv^avxlov yQaupLaxixov xai olxovjievixov dtda-

oxa/.ov, iv ovvxofiiq ziiTjftgiGTjg ex zijg xaflokov

xai y.aza jikdzog avzov oo$oyQ<xrp(ag , Sid zd iv

avvzoum evovvojitov tlvai xb ^rjxov/ievov, ovv xai

xalg alxi'atg ixdatnv. Die Vorlesungen beruhten
im wesentlichen auf dem Werk des Herodian
sieqI do{)oyoa<pia; und hehandelten den Gegen-
stand nach der gewohnlichen Einteilung der 6q-

ftoyoatfta in 3 Abschnitten : .Ttoe ovvxd^etog xd>v

azoi/et'oyr, xfQi xai6rt]To; und rzegi Tioodxrjxog . Das
im Barocc. 50 trhaltene Stuck ist nur ein Ex-
cerpt aus dem dritten Abschnitt xepi xoadzr/zog.

Weitere Bruchstucke aus diesem und auch aus
den anderen Abschnitten lassen sich gewinnen
aus Eustathios und besonders aus den Etymologika,
die die vollstandigen Scholien des Ch. xegi dg&o-

yqa<fiag benutzt haben. Vgl. P. Egenolff Die
orthographischen Stucke der Bvzant. Litteratur

{Progr. Heidelberg 1888) 17—21.
5. Die Vorlesungen fiber das Onomatikon des

Herodian und das Rhematikon des Apollonios

Dyskolos, auf die Ch. in den Scholien zu Theo-
dosios im voraus oft verweist, sind verloren ge-

gangen. Eustathios scheint sie noch 'gehabt zu
haben (vgl. comm. in II. p. 365, 30 &g siov xai

6 XoiQofioaxog Jiagaaij/Liciovzai iv olg ilgtjyeixai

xdv 'Hgcadiavov). Einzelne Bruchstucke flnden

sich auch in den Etymologika. Einiges daraus
scheint auch in den Hss. der Scholien zu Theo-
dosios inteTpoliert zu sein. Ober die Excerpte
in Aldus Cornu Copiae s. o. nr. 3.

6. Epimerismen (grammatische Erklarungen)
10 zu den Psalmen sind unter dem Titel 'Emfisgnjftoi

ovv #£<j) xov yiaXztjQtov cbzd ipiovijg fecogyiov xov
emxktjv Xoigofiooxov im Cod. Paris. 2756 (saec.

XV) fiberliefert und von Th. Gaisford heraus-

gegeben (G. Ch. Dictata Vol. HI 1—192). Von
L eh r s und Lentz wurden sie hauptsachlich wegen
ihres Stils Ch. abgesprochen und fur ein jfingeres

Machwerk erklart. Indessen findet sich nichts
darin, was mit den grammatischen Lehren des

Ch. im Widerspruch steht, und der Stil allein

20 ist kein genugender Grund, die Uberlieferung
ffir unrichtig zu halten. In vollstandigerer Fassung
lagen sie dem Verfasser des sog. Etymologicum
Gudianum vor, der sie stark benutzte; vgl. E.
Eeitzenstein Geschichte der griech. Etymo-
logika 99. 205. Unter den Quellen, aus denen
Ch. in diesem Werke schOpfte, befanden sich auch
synonymische WOrterbficher und Sammlungen viel-

deutiger Glossen; vgl. A. Kopp De Ammonii
Eranii aliorum distinctionibus synonymicis (Regim.

30 1883) 47ff. und Beitrage z. griech. Excerpten-
litteratur (Berlin 1887) 143ff.

7. Ein Commentar zu Hephaistion in Form
von Vorlesungen ist anonym unter dem Titel

'Eg~r/yt]Oig elg zo zov H<paiozlcovog sy/eigiStov in

dem Cod. Marcianus gr. 483 und in dem daraus

abgeschriebenen Cod. Saibantianus oder Bodleianus

Auct. T IV 9 und in einer abweichenden Recen-
sion im Vaticanus gr. 14 (iberliefert. W. Hoer-
schelmann Eh. Mus. XXXVI 282ff. erkannte

40 Ch. als Verfasser dieses Commentars; denn der

Stil ist ganz der des Ch. und zwei Stellen, in

denen der Verfasser seine Schriften ntgi zovaov

und jiegi grjudxuiv citiert, beziehen sich auf des

Ch. Commentar zu Theodosios. Durch eine erst

jetzt bekannt gewoTdene Hs. (Paris, suppl. gr.

1198) wird Hoerschelmanns Vermutung auch
urkundlich bestatigt. Einige Stucke hatte bereits

mitten zwischen anderen Hephaistion-Scbolien Th.
Gaisford aus dem Saibantianus verOffentlicht

50 in seiner zweiten Hephaistion-Ausgabe (1855). Den
ganzen Commentar gab W. Hoerschelmann
mit Unterstutzung von W. Studemund in dessen
Anecdota varia I 33ff. (1886) heraus. Vgl. auch
Hoerschelmann in den Gettinger Gel. Anzeigen
1887, 600.

8. Ein kurzer Tractat ^egi ^vtvjudxwv ist unter
dem Namen des Ch. teils selbstandig in Hss. fiher-

liefert teils in dem von Vale kenaer Amnion, p. 207
—242 herausgegebenen Mischlexikon Ae^mov xtgl

60 xvev/Lidzatv ix/.cysv ix za>v .TfO( xrcvudzo>v Tgv-
<pa>vog, Xoigofiooxov. Oeodcoglxov xai hegcov be-

nutzt. Er beruht im wesentlichen auf dem be-

treffenden Abschnitt des 20. Buches der Ka&ohxrj
Ilgooqydia. des Herodian. Vgl. P. Egenolff Die
orthoepischen Stucke der byzant. Litteratur (Progr.

Mannheim 1887) 17ff.

9. Ein Tractat uggi xgonarv 7ioir\xixoiv (herausg.

von Ch. Walz Rhet, Gr. VHT 802—820 und
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L. Spengel Ehet. Gr. Ill 244—256) ist in zahl-

losen Hss. iiberliefert. Wenn unter dem Msta-
(pQaaxtjs, der einmal erwiihnt wird (p. 251, 19 Sp.),

der bekannte Symeon Metaplirastes (10. Jhdt.)

gemeint ist, kann Ch. nicht der Verfasser sein.

A. Ludwich De Ioanne Philopono grammatico
(Progr. KSnigsberg 1888) 9 versteht darunter den
Grammatiker Demosthenes Thrax, den Verfasser

einer Paraphrase der Odyssee.

10. Ein anderer rhetorischer Tractat negl %G>v 10
rgiwv oyr\[ia.T(tiv x&v cvXXoyiOficov rscogyiov zov

XoiQoftooxov, &g ri-veg kiyovai im Cod. Brit. Mus.
Addit. 5118, der angeblich von Ch. herriihren soil,

ist noch ganz unbekannt.

Den Namen eines recogyiog ygaftfiazixog tragen

einige anakreonteische Gedichte (bei Bergk PLG
III* 362—375). Da dieser Georgios ein Schiiler

des Dichters Koluthos war, der im Anfang des

6. Jhdts. lebte, so ist es nicht unmoglich, dass

er mit Ch. identisch ist. Diese dichteriscb.cn 20

Versuche wiirden wir dann vermutlich in die

Jugeudzeit des Ch. zu setzen haben.

Vgl. im allgemeinen A. Lentz Herodian.

Praef. p. CLXXXVff. A. Hilgard Gramm. Gr.

IV Proleg. p. LXI—CIII. [Cohn.]

Cholropsalas {Xmooipdlag), Beiwort des Dio-

nysos in Sikyon, Polemon frg. 72. Schol. Aesch.

Pers. 1033 (6 tiaawv to fiogia zwv yvvaix&v).

Clem. Alex. Protr. p. 33 Pott.; vgl. Preller
Griech. Myth. I 690, 4. 712, 4. [Jessen.] 30

Choiros (Xolgog), Bakchantin auf einer rf. Vase

in Neapel nr. 2369.' CIG 8378. Heydemann
Satyr- und Bakchennamen 15. [Wagner.]

Cholaibos (XMaifiog — rrbri), Herrscher der

Stadt Save im Lande Maphareitis, Vasall des

Charibael, des Konigs von Safar (Per. mar. Eryth.

22). Vgl. Sprenger Alte Geogr. 447.

[D. H. Miiller.]

CholargOS (XoXagydg, Demot. XoXagysvg, sx

XoP.aoyscov), ansehnlicherer Demos der Phyle Aka- 40
mantis (in der romischen Ephebenliste CIA III

1177 kommt Ch. einmal, gewiss versehentlich,

unter der Attalis vor). Mehrere Umstande sprechen

fiir die Lage von Ch. in der nordwestlichen Um-
gebung Athens: die ZugehOrigkeit zum Verbande

der Meooysiot (CIA II 604, gef. ,beim Theseion',

aufzustellen: h r<p 'Hgax/.sico to} iv yvxlco iv Xo-
Xagycwv), deren Decrete sanitlich aus benaehbarter

Gegend stammen, die Fundorte einiger Grabin-

schriften (vgl. Ant.-Bericbt, Athen. Mitt. XII 346 50

nr. 581f. bei Chaidari und ,westlich vom Olwald')

;

auch mflssen die Landereien des Cholargeers Peri-

kles, wie aus der Erzahlung bei Thukydides II

13 und Plutarch Perikl. 33 hervorgeht, "dem Ein-

fallgebiet der Spartaner nahe gewesen sein. Uber-

einstimmend liegen nun auch die anderen, uns aus

dem athenischen Pedion bekannten Demen der

Akamantis in derselben Eichiung, z. B. Keramei-

kos und Hermos (am Aigaleosj, wiihrend si eh die

Iibrigen <istlich vom llymettos bis an das Meer 60
hinziehen. In jener Gruppe, die ich jetzt geneigt

bin, ruit Loeper ganz zur stadtisclien Trittys zu

rechnen, wird Ch. auf dem reehten Kephisosufer,

etwa in der Nahe von Sepolia oder Levi anzu-

setzen sein. Vgl. Milchhoefer Demenordnung
d. Kleisth. (Abh. Akad. Berl. 1 892 1, 24. Loeper
Athen. Mitt. XVII 393; dazu XVIII 298f.

[Milchhoefer.]

Cholbesina, Stadt im ostlichsten Teile von
Sogdiane, Ptol. VI 12, 5; wahrscheinlich also im
Gebiet der Sakai zwischen dem Wachs-ab (Sur-

chab, Qyzil-su) und dem Oberlauf des Oxos, ab-

i-Pang, zu suchen. Die arabischen und persi-

schen Schriften nenncn dieses Gebiet Chuttal,

jetzt wird es Kul-ab genannt; der Sitz des Sultan

war die Feste Hulbak, Hulbagh unserer Karten,

gelegen am Aq-su , welcher das Land von Nord
nach Sud durchfliesst und in den ab-i-Pang fallt.

[Tomaschek.]

Cholchonopolis, Stadt Agyptens beim Geogr.

Eav. Ill 2. Parthey (Abh. Akad. Berl. 1857,

132) vermutet Identitat mit dem ebenda vorher

aufgefuhrten Chalchonogopolis, s. d. [Sethe.]

Cholchos s. Kolchos.
Choliambographoi s. Iambos.
Choliataij ein den Tiirken unterworfenes Volk

am Unterlauf des Oxos oder Oech (mpers. Veh-
r&t), demnach in Chorasmia; Menander Prot. frg.

20. 21 im J. 568. In den russischen Chroniken
heisst das kaspische Meer Chwaliskoje morje, nach
dem Volke der Chwalisy, d. i. der Chwaresmier

;

npers. chived , chwar ,Futter' bildet die Basis.

Nach Qodama hiess tibrigens auch eine turkische

Herrschaft an der Zarafsanbeuge nordlich von

Buchara Kul, d. i. tvirk. qol, qui ,Seite, Heeres-

fliiger. [Tomaschek.]

Cholle (Ptolem. V 15, 24. Tab. Peut. Geogr.

Eav. II 15 p. 89, 2 Pinder), Stadt in der syrischen

Landschaft Palmyrene an der Strasse von Pal-

myra nach Sura am Euphrat, und zwar nach Tab.

Peut. dritte Station von Palmyra aus zwischen

Oruba und Besapha (ebenso Geogr. Rav. a. a. O.).

Nach den arabischen Nachrichten diirfte eine Um-
stellung der Namen in der Tab. Peut. stattge-

funden haben und Ch. die zweite Station (zwischen

Araka und Oriza) sein; dann wiirde cs der Lage
nach dem heutigen Suchne entsprechen; vgl. Mo-
ritz Abh. Akad. Berl. 1887, 27f. [BenziDger.]

Cholleidai (Xo/lsldai, Demot. Xo/J.stdtjg, Xo'/.-

kidijg, ix Xo?lidcor), attischer Demos der Phyle

Leontis und innerhalb dieser einer der ansenn-

lichsten. Uber die Lage desselben fehlen directe

Zeugnisse, doch gehSrte Ch. nach Ausweis der

inschriftlich erhaltenen Kataloge nicht zur Paralia-

trittys der Phyle, sondern zu ihrem Stadt- oder

Landbezirk (im oberen Teil des Kephisosgebietes).

Fiir letztere Annahme bin ich, Demenordnung des

Kleisth. (Abh. Akad. Berl. 1892) 23 eingetreten,

erstere verteidigte Loeper (Athen. Mitt. XVII
380. 392) infolge seiner weiteren Auslegung jener

Inschriften; vgl. dazu meine Bemerkungen Athen.

Mitt. XVIII 295f. Gegen die Ansetzung so be-

deutender Demen der Leontis wie Ch. iund Leu-

konoe) im Stadtbezirk spricht sehr ihre sonstige

Dnhekanntheit. sowie der Mangel an beziiglichen

scpulcralen Inschriftfunden (anderweitige auf De-

moten von Ch. : CIA II 2316 [Kephisia]. Athen.

Mitt. XII 84, 1 [Frau; Ieraka]. Conze Grab-

reliefs IV 80 [Marathon]). Namentlich aber kann

Aristophanes in den Acharnern seincn Chollei-

den Dikaiopolis (v. 406), der sich an die Stadt

nicht 'zu gewOhnen vermag und nach der idylli-

schen Euhe seines Dorfes zuriicksehnt (v. 33f.),

unmOglich in nachster Nahe Athens wohnhaft ge-

dacht haben. Cholleide war als attischer Demot
auch Archedemos , der SchCpfer des bekannten
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Nymphenheiligtums im siidlichen Hymettos (CIA
I 423f.) ; doch lasst sich dieser Umstand schwer-
lich fiir benachbarte Lage von Ch. verwerten.

[Milchhoefer.]

Chollenon, Ort Agyptens beim Geogr. Eav.
HI 2. [Sethe.]

Cholmadara (XoXfiaSdga Ptolem. V 15, 11),
Stadt in der syrischen Landschaft Kommagene,
am westlichen Ufer des Euphrat oberhalb Samo-

sius Konigsb. Quellent. 10), hieroglyphisch nicht
nachgewiesen. Die beigefflgte IFbersetzung xoa/tog

<pil£<paiozos scheint fiir den zweiten Teil richtig
zu seiD, denn in der That bedeutet fiat im Kop-
tischen ,liebend', und der Gott Ptah $$a (hier

mit Vorschlagsvocal i<p&S) wird gewOhnlich dem
griechischen Hephaistos gleichgesetzt. Fiir die
ubrig bleibende erste Silbe Xco- hat Bunsen
(Agyptens Stelle III 65) Verderbnis aus Ta>- (rich-

sata; wahrscheinlich identisch mit Charmodara 10 tiger ware &a>-) vermutet, da das agyptische Wort
der Tab. Peut., s. d. [Benzinger.]

Cholobetene (XoIo^tjj^), nach Arrian bei
Steph. Byz. Gegend Armeniens, in welcher ein
Tigranes, wahrscheinlich der Gegner des Lu-
cullus, anfanglich als Satrap regiert habe. Nach
C. M tillers einleuchtender Vermutung zu FHG
III 588, 4 = Kol^tjrrj am Araxes bei Ptol. V
13, 9. [Baumgartner.]

Choloe (var. Chologi), Ort im Pontus Gala-
ticus, Ptol. V 6, 9. [Euge.]

XmXov reixog (z<»\6$ hier vielleicht = un-
gleichfOrmig, unvollkommen zu fassen), Stadt
(jiohg) in Karien, Apollonios von Aphrodisias in

Karien im 18. Buch seiner Kagixd bei Steph.
Byz. [Biirchner.]

Cholna (XoXova). 1) Stadt des nOrdlichen
Grossarmeniens, Ptol. V 13, 11.

2) Stadt im Westen des mittleren Grossarme-
niens, entweder in Acilisene oder in Astaunitis,
Ptol. V 13, 15. [Baumgartner.]

Cholnata {Xolovaza), Stadt Grossarmeniens,
nordfistlich von Artaxata, Ptol. V 13, 11.

[Baumgartner.]
Chonia (xtifia). 1) Im Peiraieus, ein bestimm-

ter Teil des Hafenrandes dicht bei der Eetioneia
gelegen (Xen. hell. II 3, 46, Thukyd. VIII 90, 1).

Bei ihm pflegten alle Kriegsschiffe vor der Ab-
fahrt vor Anker zu gehen (Demosth. LI 4. L 6.

CIA II 809 a 184f.) , und auf ihm Melt deshalb

fiir ,Erde', ,Welt' <j im Koptischen to (bezw. in dem
fiir die Griechen allein in Betracbt kommenden
unteragyptischen Dialekte #o) lautete. [Sethe.]

Chomara, Ort in Baktriane im Gebiet der
Chomaroi, Ptol. VI 11, 6. 8; Chomarae schreibt
auch Mela I 13 fur Comori, vgl. Citomarae.
Vielleicht hat sich eine Spur dieses Volkes im
District Chumran erhalten, den die arabischen
Geographen zwischen Nisa Abiward und N^sapur

20 ansetzen. [Tomaschek.]
Chomasbelos (Xo^do^rjXog) , zweiter babylo-

nischer Konig nach der Sintflut, iu den Berosos-
ausztigen des Alex. Polyh. bei Euseb. ed. Schoene
I 23 und nach diesem bei Sync. 90 c genannt. Der
Vorganger des Ch. — Evexius in der armenischen
Eusebiosiibersetzung, Evrjxoiog bei Syncellus —

,

ist, wie v. Gutschmid zu Euseb. a. a. O. erkannte,
kein anderer ist als der durch ein Schreibversehen
zu Seuechoras gewordene Euechoros bei Ael. de

30nat. anim. XII 21, dieser erscheint aber hier als

Grossvater eines spateren babylonischen EOnigs
Gilgamos. Somit ware, falls dieser Gilgamos un-
bedenklich dem Helden des babylonischen [Izdu-

bar-] Gilgamisch-Epos gleichgesetzt werden diirfte,

die Vermutung beinahe unabweisbar, dass der
babylonische KOnig Ch. des Berosos mit dem von
[Izdubar-] Gilgamisch getfiteten elamitischen Ty-
rannen Babyloniens, Chumbaba, identisch sei.

Allerdings mftsste dann die Bezeichnung des Ch.
auch der Eat wahrend der Eustungszeit Sitzungen 40 als Sohn des Euechoros bei Euseb. und Svnc auf
ab (CIA II 809 b 15f.). Vielleicht hiessen so die
beiden Molen, die, von beiden Seiten vorspringend,
fur die Einfahrt nur eine Offnung von noch nicht
55 m. frei lassen (so zuerst Arnold zu Thuk.
a. a. O.) , dann wiirde die Bezeichnung 8id£evyfia
(s. d.), die vielleicht fiir das Ch. gebraucht ist,

nicht schlecht passen. Das Ankern eines Pri-

vatschiffes am Ch. erwahnt Alkiphr. Ill 65, 1.

Vgl. Wachsmuth Stadt Athen II 94f.

[Wachsmuth.]
2) Statte in der sudOstlichen Ecke Arkadiens

im Gebiet der Manthyreis, an der Grenze der Ge-
biete der Megalopoliten (westlich), Tegeaten (nCrd-
lich) und Pallantier (nordwestlich von Ch. [Pans.
VIII 44, 1 und 5]), jetzt ein machtiger Steindamm
im Sumpf des heutigen ZaQavtoaoxanog. K. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. II 217. 222f. Kreuzungs-
punkt von Strassen. [Biirchner.]

3) Stadt in Lykien, Plin. V 101. Ptol. V 3, 7.

einem Versehen des Euseb. oder schon des Alex.

Polyh. beruhen. Doch vgl. auch Hommel ZDMG
XL VI 571 Anm. [Baumstark.]

Chomer, hebraeisches Hohlmass sowohl fiir

Trockenes als Fliissiges im Gehalte von 10 Epha
oder Bath = 3,64 hi. Ezech. 45, 11. 14. Dem
Ch. gleich war das Kor, bei Ezech. 45, 14 als

Olmass, im Ev. Luc. 16, 7 als Getreidemass er-

wahnt (daher auch Hesych. xoqo; . . . fdtgov it oi-

50t(xo'v). Die Septuaginta haben bei Ezech. 45,
11. 13f. yo/ioQ ubersetzt; dagegen giebt Epipha-
nios heqI fih(j<or xai aiadficov das Ch. durch
y.oQog oder yog wieder und unterscheidet davon
das yofiog iyoftog) — l/

2 Ch. La garde Symmict.
n 174f. 180 vgl. mit I 211. Metrol. script. I

259f. 271, 8. 10. 273, 5-19. 277, 16—18. II 100,
5—13. Hnltsch Metrologie2 448. Gleichen Be-
trag mit dem Ch. hatte der <Poinxix6g y.ogog,

der in 30 adxa I bei Epiphan. ftoSioi) zerfiel.
Hierokl. 683, 9. Not. c-p. I 303 u. a. Munzen 60 Fragm. ,W ukoov Metrol. script, I 258, 21;
XQMATEITQX, Head HN 577, autonome and
kaiserliche von Gordian. Es ist vielleicht in der
Nahe von Aramdly siidlich von Elmaly zu snehen,
EitterKleinasienII820. Petersen u. Luschan
Eeisen in Lykien II 162. [Rage.]

Choinaephtha (Xm/xasfp&d), neunundzwanzig-
ster thebanischer Konig von Agypten nach Era-
tosth. bei Syncell. p. 109 B (FHG II 558. Lep-

Pauly-Wissowa HI

Metrologie 415f. Irrtumlich teilt Joseph, ant.

XV 314 dem xooog 10 attische Medimnen zu

;

er meint Mctreten. Im genauen Masse sind 10
attische Metreten = 3,94 hi. ; Josephos hat aber
nur einen ungefahren Vergleich geben wollen

;

systemgemass waren Ch. wie xogog = 10 phei-

donisch-aeginaeischen Metreten = 3,64 hi. (vgl.

Xovg). [Hultsch.]
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Chomisdaites (Xwfiiodahrjg), o'HQaxXfjg Suid.,

von Steuding bei Roscher Myth. Lex. I 897

mit Chon-Herakles zusammengestellt. [Jessen.]

Chompso (Xoixijho), Insel zwischen Agypten
und Aithiopien, Herodot bei Steph. Byz. anstatt

Ta/_oftif>d> , wie im Texte des Herodot selbst (II

29) nach der tlberlieferung steht; s. Takompsos.
[Sethe.]

Chon (o Xd>v, schwerlich mit ymvrj zusammenzu-
bringen, eher einheimische Bezeichnung). 1) Fluss

in Epeiros nach Theognostos can. 794 in Cramer
Anecd. Oxon. II 132 Xmv Xcovbg oropa jzorapov,

££ ov xai t] "HxeiQog Xrovia, naga 'Hgodozqj. An
der Stelle Herodot. IX 93, an der Theognostos in

seinem Exemplar den Namen Xaiva zwischen fiooxe-

rai izagd und nozafiov gefunden zu haben scheint,

fehlt er in misern Hss. Stein hat ihn in seinen

Ausgaben eingesetzt. Das beim Hafen Orikos

(jetzt 'Eoixo) mlindende Fliisschen (jetzt Aovxdzt)

hat seine Quellen nicht anf dem Lakmon. An
der Stelle des Herodotos ist der Aoos (jetzt Vjosa

oder Vojutza) gemeint, dessen Miindung beim alteu

Apollonia sieh befludet. Bemerkenswert ist, dass

heutzutage ein wenige Kilometer nOrdlich vom
alten Orikos liegender, 1020 m. hoher Berg Hon
heisst. Vgl. die Art. Chaones, Chonia.

[Biirchner.]

2) Xd)v, agyptischer Name des Herakles, Et.

niagn. s. Xmveg. Es kann damit nur der in

Thebcn (Diospolis) als dritte Gottheit der Triade

verehrte Gott Chons (alt Chbnsew) gemeint sein,

dessen Tempcl, bessw. sein Yorhof in der That
in den griechischen Beischrifteu demotischer Ur-

kunden aus dor Ptolcmaeerzcit als 'Hgaxlstor bczw.

6 'Hgax/Jovg fiaoiiog bezeichnet wird (Wcssely
Wiener Studien III 7. Brugsch Diet, geogr.

1281. 1303). Audi Herod. 11 42 bezeugt, dass

in Theben ein Cult des Herakles bestand. und
erzahlt, wie dieser durch sein Verlangen, den Zeus
(Anion) zu sehen, ilm veranlasst babe, den Kopf
eines Widders (seines heiligen Tieres) anzunehnien.

Zur Gleichsetzung rait dem Herakles, rait dem
iibrigens sonst auch andere agyptische Getter iden-

tificiert werden (s. Hera.kleion, Herakleo-
polis), wird in erster Reihe das veranlasst haben,
dass er der Sohn des Anion, also des Zeus, war.

Dargestellt wird der Ch. in der einigen alten

Gotterbildern (Ptah und Min) eigenen Weise, die

man spater unriehtig als mumienformig zu deuten
pflegt. Als Kind des thebanischen Gotterpaares

Anion und Muth erhalt er dabei wie Horus, der
Sohn des Osiris und der Isis, in der Regel das
Abzeichen der Kinder, den an der rechten Schlafe

herabhaiigenden geflochtenen Zopf (Lanzone Di-

zionario di mitologia egiziana III 34 Off.). Seinem
Wesen nach Mondgott. wird er nieist mit der Mond-
scheibe auf dem Haupte abgebildet. Ausserdem
gait er als Heilgott (vgl. die Legende bei Brugsch
Gesch. Agypt. 636ff.) und fiihrte als soldier den
Titel ,Abwehrer der Schaden*. Auf diese heil-

bringende Rolle des Gottes. die die Griechen niog-

licherweise in der Identification mit dem Herakles
noch bestiirkt hat, scheint sich auch ein anderer Bei-

narae zu beziehen, Nefer-hotep, griech. Nerponqg
(haufig in Personennamen wie Hezevscpoizrig). Die
Form Xior fur Chons flndet sich audi in der grie-

chischen und zugleich im unteragyptischen Dialekt
des Koptischen gebratiehlichen Form IIayd>v des

Moiiatsnamens Pa-chons (oberagypt. Pa-schons)

wieder, der den Namen des Gottes Chons, dem der

Monat geweiht war, enthalt (s.IIaxo>v). Dagegen
wird der Name durch yoivaig wiedergegeben in

den mit ihm zusammengesetzten Personennamen
Wsvyoivoig, Ssvywvmg, Tayjovoig u. s. w. Andere
Spuren des Gottes Chons bei griechischen Schrift-

stellern hat man in den. erklarenden Zusatzen zu

einigen agyptischen Konigsnamen bei Manethos
10 und Eratosthenes finden wollen, doch ist das min-

destens sehr ungewiss, s. die Artikel 'Oaooydv,
Ileficpibg, Ssfj.cpovHQ6.Trjg, JSiozoGiysg/i-rjg.

[Sethe.]

Cbondria (r) Xovdgia; der Name etwa von
einer Getreideart ydvSgog, aus der Graupen ver-

fertigt wurden, Theophr. h. pi. IV 16, 2, oder

von der Unebenheit der Bodenflache), Ort im ly-

dischen Kaystrosblachfeld zwischen dem asischen

Gefild mit Metropolis und dem Kaystros, nahe
20 bei den Stadten Larissa und Teira. H. Kiepert

Formae orb. ant. 15. [Biirchner.]

XovSgos, nach W. Prellwitz (Etym. Wor-
terb. d. gr. Spr. , 1892, 361) aus einer Urform
ghrondlvros hervorgegangen , vgl. ahd. niederd.

grand, angls. grindan ,zermalmen', engl. to grind
,mahlen, knirschen', lat. frendere ,knirschen, schro-

ten, zermalmen,' lit. grendu, gristi ,horbar reiben,

scheuern' u. s. w. Das Wort bezeichnet eine Art
Griitze. Sie wurde aus Ceid = Spelt (Diosk. II

30 118. Geop. Ill 7) hergestellt; die von Weizen be-

reitete (Gal. VI 496. Sim. Seth app. p. 127) gait,

wenigstens bei den ROmern , nur fur eine Nach-
ahnmng der echten (Plin. XV 116); audi bei den
Persern brauchte man dazu o/.vqo. = Spelt (Polyaen.

IV 3, 32) und bei den Indern Gerste (Plin. XVIII
71), letztere aber bei den Griechen nicht (Tryph.

bei Athen. Ill 109 c). Erwiihnt wird der y. haufig

von den attischen Komikern , so dor italische

(Hermipp. bei Athen. I 27 e), der thessalische

40 (Alexis ebd. Ill 127 c. Antiphan. ebd. b) und me-
gametic (Antiphan. ebd.). Dem /. entsprach bei

den Romern die alica (Strab. V 242, vgl. Plin. XVIII
109. Hesych. Corp. gloss, lat. II 67, 46. Ill 555, 68.

620, 24) , wie denn audi die Herstellung (naeh

Geop. Ill 7 ; vgl. Diosk. H 118) ziemlich dieselbe

war, wie bei der alica (s. d.). Die dazu ge-

brauchte Miihle hiess yordgoxojzsZov (Poll. Ill 78.

VII 19. Hesych.) oder £oV<5o<ov (Poll. VII 19).

Aus /. bereitetes Brot hiess yovb<ihr)s scil. uoro;

50 (Philist. bei Athen. Ill 115 d. Septuag. Gen." 40.

16. Hesych.), und der dazu verwandte /. war von
Spelt, Csia (Tryph. bei Athen. Ill 109 c). Uber
seine diatetischen Eigenschaften s. Alica. Dass
/. auch die Getreideart, aus welcher die Griitze

bereitet wurde, bezeichnet habe, geht aus den
dafiir angczogenen Stellen (Theophr. c. pi. IV 16.

2. Polyb. XII 2, 5) nicht mit Notwendigkeit her-

vor; auch ist bei Plinius (XVIII 50) vielleicht

eicereitla fiir alica zu lesen. [Olck.]

60 Chone (Xcovrj), angebliche Stadt der Chones
in Unteritalien, nach Apollodor bei Strab. VI 254
am Vorgebirge von Krimisa im Brutlierlande ge-

legen.. Vgl: Steph. Byz. (to sdvixbr Xmvio;) und
Tzetzes zu Lycophr. 912 (— Cass. Dio frg. 2. 2

Dind.). [Hiilsen.]

Chones (Xtire; ; davon das Land Xcivij, Strab.

VII 255. Hesych. Steph. Byz., und Xawia, Strab.

XIV 654. Lykophron bei Steph. Byz.), Volk in
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Unteritalien, in der Nahe von Metapontum und
Siris ansassig und zum oinotrischen Stamm gehOrig
(Aristot. Pol. VII 9. Antiochos bei Strab. VI
255. Lycophr. Alex. 983). Aus der Namens-
ahnlichkeit mit den epirotischen Chaones schliesst

man wohl mit Recht auf Stammverwandtschaft.
Strabon uberliefert, dass sie civilisierter gewesen
seien als die iibrigen Oinotrer; ihre Geschichte
und ihr Untergang liegt voTlig im Dunkeln, ab-
gesehen davon, dass nach Strabon (VI 264) Siris

und (XIV 654) Sybaris von griechischen Colo-
nisten auf dem Ch. entrissenen Terrain angelegt
wurden. Vgl. Pais Storia d. Sicilia I 43. 60. 71.

[Hiilsen.]

Chonia {r) Xaivia), alter Name von Epeiros,
Theognostos can. 794 in Cramer Anecdota Oxon.
II 132, der sich auf Herodotos beruft. Es geht
der Name auf die Form Xaoveg zuriick, die frei-

lich bios in Thesprotien genannt werden, s. Cha-
ones und Chon Nr. 1. [Biirchner.]

Chonnamagara (eher -nagara), eine nicht
weiter bestimmbare Ortschaft' Vorderindiens im
Laude der Kaspeiraioi, Ptol. VII 1, 49.

[Tomaschek.]
Xovvog, nach Athen. XI 502 b eine besondere,

in Gortyn iibliche Art kupferner Becher, die dort
der Liebhaber dem geraubten Liebling zu schenken
pflegte. Der Name (= y&vos) bezeichnet die
trichterartige Form, die auch dadurch beatatigt
wird, dass nach Athen. a. O. diese Becher den
tlieriklaeischen ahnlich waren, die nach Schol.
Clem. Alex. Paed. II 3 p. 188 (IV p. 121 Klotz)
ein en kugelformigen Bauch mit trichterfiirmiger
Offnung hatten. [Mau.]

Chonodoinarins s. C h n o d o m a r i u s.

Chonuphis (Xorovrptg Pint. Is. et Os. 10. Fa-
vorin. bei Diog. Laert, VIII 90 [FHG 579, 16];
Korovrpi; Clem. Al. strom. I 15, 69 = Migne VIII
773), Agypter, der den Eudoxos von Knidos unter-
wies, nach Plut. (a. a. O.) aus Memphis, nach Fa-
vorin. (a. a. O.) aus Heliopolis, aber, wie das Er-
lebnis mit dem Apis zu zeigen scheint, in Mem-
phis wohnend; wohl identisch mit dem Propheten
Ch. in Memphis, zu dem Agesilaos den Agetoridas
sandte, als Platon dort studierte, Plut. gen. Socr.

7. Als agyptischer Personenname ist sowohl Xo-
rovcpii als XwoTxpig als Kovovcptg sonst belegt
(Parthey Agypt. Personennamen). [Sethe.]

Choopotes (Xoo.-iotijg) , Epiklesis des Diony-
sos in Magnesia, sein Fest sind die Xotg. Possis
bei Athen. XII 533 e. [Jessen.]

Choos (Xd>og), agyptischer KOnig, Maneth.
nach Euseb. bei Syncell. p. 55 D, wo aber die

Worte ijeS' ov y.al devregog Xdiog aus (i£&' Sv
devzsgos Kai-/(7>og verderbt sind, da der armeni-
sche Eusebios Cechous hat, was zu der von Afri-

canus uberlieferten Form Kaieyoig (s. d.) stimmt

;

vgl. FHG II 543.
"

[Sethe.]

Xog s. Chome r.

Chor. Das Wort yo^og — von G. Curtius
Etymologie 5 199 mit TV. gltar, ysg {yoQrog hor-

tua, goth. gards) zusammengestellt — bezeichnet
zunachst den festumgrenzten, fiir Reigentanze her-

gerichteten Offentlichen Platz, der in jiingerer Zeit

gewohnlich Orchestra genannt wird. Diese Be-
deutung uberwiegt noch bei Homer in Wendungeu
wie eg %oq6v (yooovSe) SQxea&at , II. Ill 393.

XV 508; Od. VI 65. 157, luairuv XOQor Od.

VIII 260, mjityyov 8e yoaov nooh Od. VIII 264
(vgl. II. XXIV 262: yoQoitvmtjatv aQioroi). Ein
soldier yoQog — in der Regel wohl ein fiir Rei-
gentanze geeigneter Teil des Marktes — gehort
zu den notwendigen Platzen einer wohlgeordneten
Stadt, weshalb den Stadten die BeiwOrter xaX-
MyoQog (Od. XI 581), EvevyoQog (II. II 498; Od.
VI 5. XI 256. 265. XIII 414. XV 1) gegeben
werden, vgl. Od. XII 4. 318 {yooog der Nymphen).

10 Auch in der bekannten Stelle der homerischen
Schildbeschreibung H. XVHl 590 (sv 8k x°e°v
itOtxiXle .... to5 ixeXov, otov nor ivi Kvioadi
evosiTj AalSaXog rjoxrjosv) bezeichnet yoQog den
Platz, der fur die in kunstvollen VVmdungen
sich bewegenden Reigentanze eingerichtet ist (s.

Labyrinthos), vgl. Petersen Bemerkungen zur
altesten Geschichte der griech. Kunst (Ploen 1871),
21. Benndorf S.-Ber. Akad. Wien CXXIII 1890,
3. Die Ortliche Bedeutung ist spater nur in ein-

20 zelnen Gegenden lebendig geblieben, vgl. Pans. Ill

11, 9 (Sparta) und die Inschrift von Istron auf
Kreta aus der Zeit um Christi Geburt, Mus. ital.

di antich, class. Ill 641.

Schon in jiingerer homerischer Zeit ist aber
die Bezeichnung yogog auch auf die innerhalb
des Tanzplatzes geordnet aufgestellte Gesamtheit
der an dem Reigen beteiligten Personen uber-
tragen worden. Den Cbergang, der in der oben
angefuhrten Formel kj yoqbv zQysoftai schon an-

30 gebahnt erscheint, zeigen Wendungen wie II. XVI
183; iv yoQcii 'Ai>T£/j.i8og fxsza fieXnofievj-jaiv, vgL

.
180. II. XVIII 603: yoqov jisodaza{F S/Lidog. An-
drerseits wird die Bezeichnung yogog auch iiber-

tragen auf den .Tanzgesang' selbst, die gesungene
und mit Tanzbewegungen begleitete Dichtung,
die von der yooo; genannten Gemeinschaft vor-

getragen wird," vgl. II. Ill 395; Od. VHI 248.
Xogr.la und yogsveiv bezeichnen daher recht eigent-
lich den mit Gesang verbundenen Tanz einer

40 grcisseren Anzahl Personen (Plat. Leg. II 654 B),
wahrend ogy^oig ooyeTodai vorzugsweise vom Tanze
schlechtweg , sei er nun von mehreren oder von
einzelnen ausgefiihrt, gesagt wird. Indem bei
chorischen Auffiihrungen allmahlich das Haupt-
gewicht auf den gemeinsamen Gesang fallt, kann
yooog auch von Gesangen gesagt werden, die

ausserhalb des Tanzplatzes, z. B. wahrend eines
Aufzuges oder Aufmarsches (xoooobia, £(i(}az>jgta.)

oder wahrend einer in Tanzschritten erfolgenden
50 Vorwiirtsbewegung (vgl. die Hymenaioi und xwuoi)

gesungen werden. So wird in jiingerer Zeit jede
Dichtung, die von einer Mehrheit von Sangern
vorgetragen wird. als z_°Q<>s bezeichnet.

Nach dem jetzt ublichen Sprachgebrauch be-
zeichnen wir als Ch. 1) einen von einer Mehrheit
von Personen vorgetragenen Gesang und die fiir

einen solchen Vortrag bestimmte Dichtung; 2) eine
behufs gemeinsamen Vortrags solcher Dichtungen
zusammengestelltc Gemeinschaft von Sangern oder

60 Tanzern (Choreuten).

Wir bespreclien demgemass hier zuerst die

Ch.-Dichtungen , dann die Zusammensetzung der
Ch.-Gemeinschaft, endlich die Art und Weise, in

der die Ch.-Dichtungen von den Choreuten vor-

getragen werden.

Chordichtungen. Das Zusammensingen
mehrerer hat seine Vorstufe in den gemeinsamen
Rufen und Anrufungen, mit denen die Schar der
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Anwesenden an den Vortrag eines einzelnen sich

anschliesst. Mit diesen Kufen, die auch zu ganzen

Satzen anwachsen kOnnen, fallt die Schar der

Festgenossen am Ende oder an bestimmten Ein-

schnitten des Einzelvortragcs ein, wobei derselbe

Zuruf mehrfach in gleichmassiger Weise in 'be-

stimmten Zwischenraumen wiederkehren kann
(i<pvfivtov, Refrain, Kehrreim). Von solchem re-

frainartigen Anrufen des Hymen hat das Hoch-

zeitslied, von dem Anrufen des Ilaidv der apol-

linische Hymnus seinen Namen erhalten , vgl.

Usener Gotternamen 153. 326. Bei Reigentanzen

war es in alterer Zeit iiblich, dass bios ein einzelner

die Dichtung sang, wahrend eine Schar von Jiing-

lingen mit ihren Tanzbewegungen den Gesang
begleitete (Od. VIII 264). Allmahlich wird der

Anteil, den die Tanzer am Gesangsvortrag nehmen,
immer grosser. Wenn sie erst nur durch Zurufe

oder den Vortrag von Kehrreimen sich beteiligten,

so entsteht jetzt ein Wechsel von Einzel- und Chor-

gesang, wobei der Einzelsiinger zum s£do%(Dv, zum
Vorsanger wird, den die andern durch ihren ge-

meinsamen Vortrag ablOsen. Endhch werden auch
Dichtungen in ihrer Ganzheit vom Chore vorge-

tragen, an dessen Spitze jetzt der igdgx<ov als

Eeigenfuhrer und erster Sanger stent.

Beim Linoslied II. XVIII 570 , das ein ein-

zelner vortragt, beteiligen sich die Weinleser [toXnf)

t foytio). Ahnlich mag man sich den v/isvaioc;

H. XVIII 493 denken, der ini hesiodeischen ,Schild

des Herakles' 272f. in breiterer Ausfiihrlichkeit

geschildert wird. Vollerer Chorgesang scheint

vorausgesetzt II. I 472f (o< Se xavrj/ieoioi fxolm]

&eov IkaoxovTo, xaXov deidovree ^tan/'jova) und II.

XXII 391 (Paian, den die Mannen des Achilleus

nach Hektors Tod anstimmen) ; auf refrainartig

wiederkehrende Wehrufe beschranken sich die

Klagenden, II. XXIV 720, wahrend die niichsten

Angehorigen des Toten im Einzelvortrag ihrem
Schmerz Ausdruck verleihen (s£,rjQ%s yooio ... ol

fj.h> af> &&Qf[rF.ov, ijti di oxEvdyorro yvvaXxES).

Bei Hesiod und in den homerischen Hymnen
liegen schon Zeugnisse fiir den ausgebildeten

chorischen Hymnus und dessen Abart, das tioooo-

diov vor. Das Prooimion der Theogonie erzahlt von

den Musen , die singend dahin schreiten ; nach
Hes. Schild 201 singen die Musen im Oh., wah-
rend Apollon in der Mitte steht. Einen Paian
singen die Kreter, die im Taktschritt nach Pytho
ziehen, geleitct vom phorminxspielenden Apollon,

Hymn. Apoll. Pyth. 385. Die Hymnen und Tanze
der delischen Madchenchore schildert der delische

Apollonhymnus I4ef. (vgl. Callim. in Del. 305).

Wie wir hier das alteste Beispiel fiir das rrao-

fttveiov — das von einem Jungfranen-Ch. vorge-

tragene Cultlied — haben, so zeigt uns der bei

Hesiod Schild des Her. 281 f. geschilderte xojpio;

auch schon die Ansatze des frohlichen Gesellig-

keitsliedes.

Weisen so, wie es bei den Verhaltnissen des

altgriechischen Litteraturbestandes selbstverstitnd-

lich ist , unsere altesten Nachrichten iiber den

Ch.-Gesang auf den ionischen Osten. so darf man
diesen doch nicht auf fremde Vorbilder zuriick-

fiihren wollen. Es fehlt auch nicht ganz an Zeug-
nissen. die uns zur Vermutung berechtigen, dass

Ch.-Reigen und -Gesange wenigstens in kunst-
loser Form zu den primitiven, autochthonen Ausse-

rungen auch der grieehischen Cultur des Fest-

landes gerechnet werden durfen. So zeigt uns

einen Beigen bei Totenfeiern die Dipylonvase,

Mon. d. Inst. IX 39, wobei man sich der — frei-

lich schlecht verbiirgten — tJberlieferung erinnern

mag, dass die Megarer einen Ch. von 50 Jung-

lingen und Jungfrauen nach Korinth zur Betraue-

rung der Toten aus dem Hause der Bakchiadcn
zu senden pflegten (Paroemiogr. I 117 Meyagewv

10 ddxQva) ; Sanger und Pyrrhichisten neben einem
Kitharspieler sehen wir auch auf einem Kopen-
hagener Dipylonnapf, Arch. Ztg. 1885, 138 Taf. 8.

Noch hoher hinauf fiihrt uns die Thatsache, dass

in einzelnen altertumlichen Culten der Ch.-Gesang
heimisch scheint, wofiir der dionysische Hymnus
der Frauen in Elis (Plut. qu. Gr. 36. Pans. V
16, 6) ein Beispiel giebt; sehr alt sind wohl auch
die yvvaixrjioi yogoi auf Aegina (Herod. V 83),

ebenso wohl die Chore der attischen rgvymdoi

20 (s. d.) und andere im Demeter- und Dionysos-

dienst ublichen Spottlieder. Auch die rgaytxoi

xogol zu Ehren des Adrastos in Sikyon (s. u.) t

die durch Herod. V 67 schon fur die Zeit um
COO bezeugt sind, wurzeln wohl in alter pelopon-

nesischer Cultsitte, ebenso vielleicht die Chore

der SdzvQoi.

Kunstmassige Ausbildung scheincn diese ver-

schiedenartigen Ansatze chorischer Dichtung zu-

erst innerhalb des apollinischen Cultes gefunden

30 zu haben. Wie schon Homer einen apollinischen

Paian kennt und der Apollonhymnus auf Delos die

Ch.-Gesiinge als alte Einrichtung erscheinen liisst,

so wird man auch die Chore im Apolloncult auf

Kreta (Strab. X 480. 484) und in Delphi (Bergk
Litt.-Gesch. II 112) in sehr frube Zeit hinauf-

riieken durfen. Auch die Sitte, zum Apollonfest

nach Delos Chore zu entsenden (Thuc. Ill 104.

Dionys. Perieg. 527f.), mag schon seit Beginn des

7. Jhdts. nicht mehr auf die umliegenden Inseln

40 beschrankt gewesen sein. Ein xgooodwv fiir die

Festgesandtschaft der •Messenier woilte die spate

Sage bis auf Etnnelos von Korinth zuruckfuhren

(Paus. IV 23).

Den Hauptanteil an dieser kunstmiissigen Aus-

bildung chorischer Auffuhrungen hatten die aus

dem ionischen Osten und von den Inseln nach
dem Peloponnes eingewanderten Dichter. Ob schon

Terpander, der zu Anfang des 7. Jhdts. die aeo-

lische Musik in Sparta einbiirgerte, die Organi-

50sation der JungfrauenchOre , der wir dort wenig

spater begegnen, begriindet hatte, wissen wir

nicht. Sicher ist, dass Thaletas aus Kreta, der

(um 660 v. Chr.) die Manner- und KnabenchOre

an den spartanischen Gymnopaedien geonlnet hat

(Athen. XV 678 C), bereits verschiedene Formen
des Ch.-Liedes gepflegt hat, die (ebenso wie die

monodischen Cultlieder) im weiteren Sinne alle

als r/uvoi bezeichnet. je nach der Art der den

Vortrag begleitendcn Bewegungen (langsames

60 Schreiten, feierlicher Reigen auf dem Altarplatz

oder lebhafterTanz) in xooari<iia,xaiav£<; und fcrap-

yr'juara geschieden werden konnen. Etwa gleich-

zeitig -oder wenig spater hat Tyrtaios fiir die

Spartaner chorische Marschlieder gedichtet; auf

ihn wird die roiyoota (Lieder der Greise, Manner
und Jiinglinge) zuriickgefuhrt, vgl. Poll. IV 107.

Carm. pop. 18 Bgk. Plut. Lyk. 21. Damals wird

auch die Flote als Begleitinstrument der Chore

sich eingebilrgert haben, die fiir das Zusammen-
singen vieler ausgiebigere musikalische Beglei-

tung ermOglichte, als die Kithara; doch verbleibt

diese namentlich bei den kleineren CultchOren
nach wie vor in Geltung (s. u.).

Den nachhaltigsten Einflass auf die Ch.-Dich-

tung hat Alkm an (s. d.) geiibt, der in der zweiten

Halfte des 7. Jhdts. in Anlehnung an volks-

massige aeolische Liedformen einerseits und an
die von Terpander ausgebildete Form des mono-
dischen Nomos (s. d.) andererseits den chorischen

Hymnus in Sparta ausbildete; er hat auch die Glie-

derung in Strophe, Antistrophe und Epodos auf

musikalischer Grundlage durchgefiihrt, vgl. Cru-
s i u s Comment. Bibbeck. 7. Ausser Paeanen,
Parthenien . Hyporchemata sind auch Hochzeits-

lieder fur ihn bezeugt (Leonidas Anth. Pal. VII
19); besonderen Ruhm aber hat er als Ordner
und Lehrer der spartanischen JungfrauenchOre
gewonnen.

Als zweiter grosser Neuerer auf dem Gebiete
der Ch.-Dichtung erscheint dann Stesichoros (s.

d.) , der die chorische Technik in seinen grossen

hymnenartigen , strophisch gegliederten Ch.-Ge-
sangen, die fiir religiose Festfeiern bestimmt
waren, zu gesteigerter Vollendung gebracht hat.

Gleichzeitig oder friiher ist im nOrdlichen Pelo-

ponnes (Korinth) auch die chorische Form des

Dionysosliedes im Dithyrambos zu kunstlerischer

Durchbildung gelangt; denn, wenn auch die Per-

sOnlichkeit Arions sagenhaft sein mag (vgl. C ru-

sius Bd. II S. 840), so darf fiir die litteratur-

geschichtliche Thatsache doch an dem durch die

Arionsage gegebenen Zeitpunkt (Herod. I 23) fest-

gehalten werden.

In jener Zeit hat sich auch jene eigenturaliche

Entwicklung vollendet, der zufolge der Ch. all-

miihlich aus einer Gruppe von Sangern , die aus

ihrer eigenen Person heraus sprechen, zum blossen

Vermittler subjectiver Gedanken des Dichters oder

rein erzahlender Dichtung geworden ist. In alterer

Zeit singt der Dichter selbst als Einzelsanger

die Partien der Dichtung, die seine personlichen

Gefiihle verlautbaren , wahrend der einfallende

Ch. den Gedanken Ausdruck giebt, die in den

Choreuten dadurch erweckt worden sind (oder

solcher Art erweckt scheinen sollen). Noch in

den ChOren des Alkman scheinen auch ausser der

Person des Dichters einzelne Sanger sich in selb-

stiindigein Vortrag aus dem gemeinsamen Chore
abgelost zu haben; einen solchen Einzelgesang

eines Ch.-Madchens hat v. Wilamowitz Herm.
XXXII 2<i2 in dem Pariser Bruchstfck nachzu-

weisen versucht. Isachdem einmal bei der fort-

schreitenden Teilung der musischen Bethatigung

die Partie des Dichters durch den ihn vertreten-

den Didaskalos oder Vorsanger ubernommen wor-

den war, konnte es nicht mehr Anstoss erregen,

wenn auch der ganze Ch. als vielstimmiger Dol-

metsch den Empfindungen des Dichters Ausdruck
gab. Schon bei Stesichoros ist der Ch. ein blosses

Werkzeug, ein musikalisches Instrument, das die

individuellen Gedanken des Dichters der Aussen-

welt vermittelt. Und wenn auch natiirlich be-

sonders in Cultliedern auch spaterhin nach alter

Weise dem Ch. Vorte gegeben werden, die aus

seinem Sinne heraus gesprochen erscheinen, so

tritt doch gerade fiir jene hoheren Gattungen der

Ch.-Dichtung, die fur die Geschichte der poeti-

schen Litteratur bedeutungsvoll geworden sind, die

PersOnlichkeit der Choreuten vollkommen zurvick.

Eine Sonderstellung nehmen die tragischen-

und komischen Chore ein, die in eigener Person,

aber nicht im Sinne ihrer birrgerlichen PersOn-

lichkeit, sondern im Sinne der vom Dichter ihnen

bestimmten Verkleidung und Maske sprechen.

Doch scheiden sich diese Gattungen chorischer

10 Dichtung, die im 6. Jhdt. im nOrdlichen Pelo-

ponnes und in Attika (s. u.) als neue Kunstformen
ausgebildet worden sind, aus der Gesamtheit
chorischer Dichtungsformen auch dadurch aus,

dass sie nicht als vollkommen selbstandige cho-

rische SchOpfungen, sondern als Bestandteile grOs-

serer dramatischer Dichtungen sich darstellen, s. u.

Im 6. Jhdt. sind neben den fur den Cult be-

stimmten Ch.-Dichtungen auch die fur weltliche

Zwecke bestimmten Dichtungsgattungen zu hOhe-

20 ren Kunstformen gelangt. Dies gilt z. B. von
den Hymenaeen, die besonders von aeolischen

Sangern gepflegt worden zu sein scheinen (ein Ge-
dicht der Sappho liegt dem Epithalamion Theo-
krits zu Grunde, Kaibel Herm. XXVII 249).

Von grOsserer Bedeutung aber war die durch
Simonides und Pindar zu hflchster Vollendung
gebrachte Form der Enkomien und Epinikien, in

denen die fiir den GOtterhymnus geschatfenen For-

men auf das Lobgedicht fiir Menschen ubertragen

30 sind. Da diese prunkvolle Ch.-Lyrik, die sich einer

kiinstlichen, mit aeolischen, epischen, dorischen

Elementen durchsetzten Sprache bedient (Bergk
Litt.-Gesch. II 145. v. Wilamowitz Euripides

Herakles I 74), vorzugsweise an den Hofen der

Tyrannenreiche , die fiir dorisch gelten , gepflegt

wird, ist fiir die ganze Dichtungsgattung schon

im Altertum der Name ,dorische Ch.-Lyrik' iib-

lich geworden. In den letzten Jahrzehnten des

6. Jhdts. ist dann durch Simonides und Lasos der

40 Dithyrambos zur bevorzugten Gattung der Ch.-

Dichtung geworden; ihm wurde nach der demo-
kratischen Neuordnung Athens bei dem Agone
des dionysischen Staatsfestes eine hervorragende

Stellung zugewiesen. Dadurch , dass an Stelle

der berufsmiissig geschulten Chore des 6. Jhdts.

nun die aus der freien Biirgerschaft gestellten

Chore traten (s. u.) und mit ihren Vortragen unter-

einander um die Ehre eines staatlichen Sieges-

preises stritten, gewann die chorische Dichtung
50 fiir das Offentliche Leben eine erhohte Bedeutung.

Wahrend wir aber uber die an den Thargelien

und Panathenaeen aufgefuhrten Gesange (Paeane,

Hyporchemata, Hymnen) keine genauere Vorstel-

lung gewinnen kOnnen. liegen reichere litterarische

Nachrichten uber die Entwicklung des an den
Dionysien gepflegten Dithyrambos vor. Die alten

Formen der chorischen Dichtung sind hier zuerst

gesprengt worden. Wahrend nach Aristot. Problem.
XLX 15, 910b 18 die alteren Dithyramben noch

60 strophisch waren, sind es die jiingeren miinetischen

nicht mehr , und schon Simonides und Pindar

haben astrophische Dithyramben gedichtet, vgl.

Blass Herm. XXX (1815) 314. Zugleich wachst

immer mehr die Bedeutung der musikalischen

Begleitung; schon seit der Zeit des peloponnesi-

schen Krieges sind die Dithyrambendichter mehr
Musiker als Dichter. Indem der jiingere Dithy-

rambos auch mimetische Elemente aufnimmt, ge-
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winnt er einen neuen Charakter. Wie schr diese

Dichtungsform im 4. Jhdt. im Vordergrund des

Interesses steht, geht daraus liervor, dass Aristo-

teles die chorische Dichtung mehrfach schlechtweg
mit dem Namen des Dithyrambos bezeichnet.

Auch der monodische Nomos hat sich diesem opern-
artigen Stile genahert, seit Timotheos die alte

Kunstform durch Einftthrung von Ch.-Partien um-
gestaltet hatte, vgl. Bergk Litt.-Gesch. II 164.

schriftliche Urkunde iiber die Ar/haSts, den Jung-
frauen-Ch. auf Delos (vgl. Eur. Her. fur. 687), der
bei einer grossen Anzahl von Festen mitzuwirken
hatte (vgl. Bull. hell. XIV 493). Dieser Ch., bei

dem eine standig angestellte FlOtenspielerin mit-
wirkte (Bull. hell. XIV 396 Z. 85), pflegte auch,

offenbar gegen Bezahlung, far die fremden Theoren
und die vornehmen Besucher des Heiligtums zu
singen und weihte dann in Delos als yogsTa aus

530. Dennoch hat schon in der Zeit urn 400 10 der ,Draufgabe' der GOnner eine Schale (Bull.

die fortschreitende Entwicklung der Ch.-Dichtung
ihr Ziel gefunden, und im 4. Jhdt. beginnt ge-

rade infolge des stetigen Vorwiegens der Musik
der Verfall der Gesangsdichtung, indem der Ch.
in den agonistisch betriebenen Dichtungsarten
mehr und mehr zu einem untergeordneten musi-
kalischen Begleiter des FlOten spielers, des Kithar-
spielers oder des Einzelsangers herabsinkt, s. Xo-
Qixoi aymvES.

Dennoch ist, wie im agonistischen Betrieb, so 20
auch auf dem Gebiete der chorischen Cultpoesie

und derEnkomiendichtung das Bediirfnis nach ¥eu-
schOpfungen bis in die rSmische Zeit hinein lebendig
geblieben. Die hellenistischen Dichter haben in

ihren Enkomien und Hymnen zum Teil wieder
auf die Vorbilder der archaischen Zeit zuriick-

gegriffen; zu den wenigen uns davon gcbliebenen

Resten haben sich neuerdings einige inschril'tlich

erhaltene Stiicke gesellt, so sind uns in Delphi

hell. XIV 501f.). Auch von den umliegenden
Inseln sind nach Delos JungfrauenchOre gesendet
worden , wie von Strab. X 485 und andern be-
zeugt wird. Seltener sind FrauenchOre , doch
kennen wir solche beispielsweise auf Aegina (Hero-
dot. V 83) und im elischen Dionysosdienst (Paus.

V 16, 6); fur einen korinthischen Hierodulen-Ch.
hat Pindar gedichtet (frgm. 122 B. Athen. XIII
573f).

Wo Chore mannlichen Geschlechtes auftreten,

sehen wir vielfach Knaben- und Mannerchftre in
gesonderten Aufflihrungcn nacheinander auftreten,

so bei den Thargelien und Dionysien in Athen,
bei den Apollonien in Delos, den Soterien in Delphi,
den Festen in Arkadien; auch in den ChOren der
Manner iiberwiegen natiirlich die veavtoxoi (Polyb.

IV 20, 8). Uaideg, e<prj^oi und avSgsg waren an
den spartanischen Gymnopaedien, Athen. XV 678 b
(wie bei den athenischen PyrrhiehistenchOren, CIA

Hymnen des Aristonoos (um 225) und zweier 30 II 965), Greise, Manner und Knaben bei der auf
jttngerer Dichter (zwlschen 180 und 130 v. Chr.)

erhalten, Bull. hell. XVII 564. XVIII 361. XIX
393, vgl. auch Bull. hell. XIII 245 (Delos). XVIII
71 (Delphi). Daneben hat man nicht nur in der
Schulerziehung , sondern auch bei Offentlichen

Festen die Schopfungen der alteren Ch.-Dichter,

insbesondere die Dithyramben, bis in die romische
Zeit hinein zu wiedcrliolter Auffuhrung gebracht,

vgl. Athen. XV 678 b (Sparta). Polyb. IV 20, 8
(Arkadien). Bull. hell. XVHI 80 (Delphi).

Zu den Romern ist die griechisehe Weise der
Chore zugleich mit der Einbiirgerung griechischer

Culte gelangt; ein wesentlicher Einfluss flel dabei
den Mannern zu, denen die sibyllinischen Orakel
anvertraut waren, vgl. Diels Sibyllinische Blatter

91. tiber altere italische Ch.-Gesange und Tanze
vgl. Arvales fratres, Salii.

Zusammensetzung der lyrischen Chore.
Die .lyrischen' ChOre — die dramatischen sollen

Tyrtaios zuriickgefiihrten spartanischen tgryoyia

(Plut. Lye. 21; de mus. 9. Poll. IV 107) unter-

schieden.

Was die Anzahl der Choreuten betrifft, so

flnden wir fiir kleine ChOre die Sieben-, die Neun-,
die Zehn- und die ZwOlfzahl bevorzugt, wobei
wir aber nicht immer dariiber unterrichtetwerden,
lib der Ch.-Fiilirer in die Zahl eingerechnet ist

oder nicht; bei grossen ChOren ist die Fiinfzig-

40 zahl iiblich, ausnahmsweise begegnet die Zahl
hundert. Sieben Choreuten mit ihrem Choregen
veranschaulichen den Ch. der Panathenaeen auf
der Atarbosbasis , Sybel Sculpturen zu Athen
nr. 6151. CIA II 1286, was schwerlich blosse Will-

kfir ist, da die geringen Kosten des Ch.s (300
Drachmen bei Lys. XXI 1) im Vergleich zu den
Kosten der Phylen chore eine kleine Zahl erschliessen

lassen (s. Xogtjyia). Die Siebenzahl bezeugt fiir

den Ch. des Fletenspielers an den Nemeen (seit der
unten gesondert besprochen werden — sind nach 50 hellenistischen Zeit) Hyg. fab. 273, fiir die Chore
Geschlecht und Alter, nach Anzahl und burger
lichem Charakter ihrer Mitglieder verschieden.

Uberall dort, wo es sich um Cultchore oder staat-

lich organisierte Auffuhrungen handelt, ist aber
die Art der Zusammensetzung des Ch.s nach alien

diesen Gesichtspunkten hin genau geregelt.

Wahrend im agonistischen Betrieb , wie es

scheint, ausscbliesslich Manner- und KnabenchOre
zugelassen waren. spielen in vielen Culten weib

der Kithara- und Flotenspieler das kyrenaeisehe

Wandgerualde , W i e s e 1 e r Theatergebaude Taf.

XIII. Altes Herkommen verburgt fiir die Xeunzahl
der Ch. der Musen; auf einer Schale von Argos,

Berlin 3993 (Furt wangler Samml. Sabouroff

Taf. 41) sehen wir auf der einen Seite neun. auf der

andern sieben Ch.-Frauen (von einem gemeinsamen
Schleiertuch verhiillt), davor Jiinglinge als Ch.-

Ordner. Sechs Jiinglinge und vier Madchen , in
liche Chore eine grosse Rolle. Fiir die ionisch- 60 ihrer Mitte den Lyraspieler, zeigt die altattiscb
aeolisehe Cultsitte ist uns die Bedc-utung der Jung-
frauenchOre durch die Gediehte der Sappho und
des Alkaios, fiir die spartanische durch die des
Alkman genugend bezeugt. Auch die Boioterin

Korinna hat wie Simonides und Pindar .laoOt-

vua gedichtet, und Poll. IV 81 erwiihnt, dass fiir

JungfrauenchOre besondere Floten verwendet wur-
den. Genauer unterrichtei sind wir durch in-

Kanne, Arch. Jahrb. II Taf. 3. Elf Siingeriniien

scheint der Ch. umfasst zu haben, fiir den Alkman
das im Pariser Papyrus erhaltene Partheneion ge-

dichtet.hat (v. Wilamowitz Herm. XXXII 258i.
Die ZwOlfzahl finden wir z. B. beim Epithalamioii

des Theokrit und dem daraus von Kaibel Herm.
XXVII 256 erschlossenem Cult-Ch. Sieben Mad-
chen und sechs Jiinglinge mit Theseus als Vor-

2381 Chor Chor 2382

ganger stellt die Francoisvase dar (Wiener Vor-

legebliitter 1888 Taf. 3), den Halb-Ch. von sechs

Frauen mit Theseus als Ch.-Fiihrer die Polledrara-

Hydria Journ. hell. XIV Taf. VII. Das Alter der

Fiinfzigzahl bezeugt der Ch. der fiinfzig Nereiden;

fiinfzig Jiinglinge und funfzig Jungfrauen sollen

die Megarenser zur Betrauerung der Toten aus

dem Hause der Bakchiaden nach Korinth ent-

sendet haben (Bekk. Anekd. I 281. Paroemiogr.

I 117) , funfzig bezeichnet als die iibliche Zahl

der (von FlOtenspiel begleiteten) Sanger Schol.

Pind. Pyth. XII 39 ; exaxoyyvtog dysla nennt Pin-

dar frg. 122 B. den Ch. der korinthischen Hiero-

dulen ; funfzig ist die gesetzlich festgestellte Zahl

fiir die athenischen PhylenchOre (Simonid. 147 B.,

die wir aber in der Kaiserzeit bei dem Ch. der

Oineis CIA III 75 auf fiinfundzwanzig herabge-

setzt sehen) , hundert Jiinglinge — also einen

Doppel-Ch. — senden zum Zwecke besonders glan-

zender Vertretung die Chioten nach Delphi, Hero-

dot. VI 27.

Fiir andere Zahlen, die gelegentlich begegnen,

Beispiele zu haufen, ware zwecklos, vgl. Herodot.

V 24, 2 (fiinfunddreissig Knaben, Anfang des

5. Jhdts. v. Chr.). Paus. V 16, 6 (sechzehn Frauen
in zwei HalbchOre geteilt bei dem elischen Dio-

nysoscult). CIG 2715 (dreissig Knaben in Strato-

nikeia zur Zeit des Tiberius). Es ist natiirlich,

dass in der Zeit der dionysischen Techniten dort,

wo die Chore von den Techniten beigestellt werden,

die Zahl der Sanger von der GrOsse der Pauschal-

summe abhangt, die den Techniten fiir die Auf-

fuhrung bezahlt wird. In den delphischen Sote-

rienkatalogen aus der ersten Halfte des 3. Jhdts.

v. Chr. (Wescher-Foucart Inscr. de Delphes
3— 6) flnden wir die Manner- und KnabenchOre
einmal aus je fiinf, zweimal aus je fiinfzehn Cho-

reuten zusammengesetzt, wahrend ein viertes Mai
zwOlf Knaben und vierzehn Manner (vielleicht

durch einen Irrtum der Aufsehreibungi verzeichnet

sind. s. u.

Die Choreuten sind entweder berufsmassig

ausgebildete und besoldete Sanger und Tanzer,

oder aber sie sind ,Dilettanten' , die freiwillig

oder von Staatswegen hiezu bestimmt, zum Zwecke
einer einzelnen Festauffiihrung zusammengetreten

sind und auf Offentliche Kosten geschult und wiih-

rend der Ubungszeit verpflegt werden. Die Ch.-

Dichtungen , die Simonides und Pindar fiir die

Feste des Adels gedichtet haben, sind gewiss von

berufsmassigen , in Gilden organisierten Sangeru

vorgetragen worden, wobei es dem Dichter-Dida-

skalos (oder der Gilde) iiberlassen blieb, den Ch.

nach eigenem Ermessen aus Einheiroischen und

Fremden auszuwahlen. Dagegen waren gewiss alle

Cultchore, die wie die Jr/hades zu regelmassig

wiederkehrenden Dienstleistungen verpflichtet wa-

ren. nur aus Einheimischen zusammengesetzt, nnd

ebenso war bei anderen von Staatswegen zusam-

mengebrachten ChOren wohl uberall, wie in Athen

(Dem. XXI 50. Plut. Phok. 30), darauf gesehen,

dass nur Burger mitwirkten. An manchen Orten

scheinen innerhalb bestimmter Culte die Chore

auf verwandtschaftlicher Grundlage zusammenge-

setzt worden zu sein, vgl. Diels Herm. XXXI 372.

In Athen werden an den Dionysien und Thar-

gelien die einzelnen Chore aus den Angehorigen

der einzelnen Phylen zusammengesetzt, so zwar,

dass bei den Dionysien jede Phyle einen Ch. (Schol.

Aeschin. I 10), an den Thargelien je zwei Phylen
zusammen einen Ch. stellten, Aristot. 'AQt)v. aol.

56. Ulpianos zu Dem. XX 28, s. Xogixoi &y<o-

vee. Auch bei den ChOren der athenischen Pro-

metheia und Hephaisteia (s. d.) muss die Phylen-

angehSrigkeit eine Eolle gespielt haben, wie CIA
553 lehrt. In der spateren hellenistischen Zeit

haben sich wohl noch an einzelnen Orten die

10 Chore auf biirgerlicher Grundlage erhalten, vgl.

fiir Arkadien Polyb, IV 20, 8, fiir Delos die In-

schriften Bull. hell. VII 1041 und dazu Kaibel
Herm. XXIII 272, an anderen Orten sind an ihre

Stelle Chore berufsmassiger Techniten getreten,

in denen AngehOrige aller Staaten nebeneinander
thatig waren, wie die Soterienkataloge (Wescher-
Foucart Inscr. de Delphes 4—6) zeigen. Auch
in Athen scheinen die PhylenchOre, die nur durch
einen staatlichen Zwang aufrecht erhalten werden

20 konnten, schon im 3. Jhdt. eingegangen zu sein;

in der Kaiserzeit hat man die alte Einrichtung
neu zu beleben gesucht, aber nur mit geringem
Erfolg, vgl. CIA III 78—82. Plut. qu. eonv. I 10

p. 628 A. Ein noXsinxog xoQog begegnet auch
noch in einer thespischen Inschrift der spateren

Kaiserzeit, IGS I 1776.

Innerhalb des Ch.s nimmt eine ausgezeichnete

Stelle der xoQvqxuos oder tfyeficov ein, vgl. Dem.
XXI 60: lore dk Sijjzov rov-tF ore zov f)yEfj.6v' av

30 a(fily rig, or/srai 6 Xoiitbq yoQog. Bei der Auf-

fuhrung vertritt er die Stelle des Dirigenten, in-

dem er das Zeichen zum Beginn (ivdootfiov) giebt

und iiber Bhythmus und Tact der Sanger wacht,

Aristot. Probiem. XIX 22. Ps.-Aristot. de mund. 6.

Dio Chrysost. LVI p. 565 M. Aelian. nat. an. XV 5.

Colum. r. r. XII 2. Ihm fallen haufig auch noch
andere Obliegenheiten des Didaskalos (s. d.) zu, •

die Lehre und die Anordnung der Sanger, daher

wird er auch gelegentlich als yoQooiaxrjq (s. d.),

40 yoqoliHrtii (s. d.) bezeichnet; andere Benennungen
rOmischer Zeit sind mesochorus (Plin. ep. II 14,

17), aoyjyoqog (IGI 1618. CIG 6231).

Eine besondere Rolle kam dem ,Vorsanger'

im jiingeren Dithyrambos zu, indem ihm vielfach

grOssere selbstandige Solopartien zugewiesen wa-
ren, so dass er fast wie ein Schauspieler vom Ch.

sich abhob. vgl. Aristot. Poet. 26. Gomperz
Jahrb. f. Philol. 1886, 77f. Daher wird auch in

den choregischen Inschriften von Orchomenos, IGS
50 1 3210. 321 1 (um 200) neben dem Flotenspieler der

Sanger, und in den Siegerverzeichnissen der dor-

tigen Homoloien (IGS I 3196 f.) der T/yefubv bei

Manner- und KnabenchOren genannt. s. Xoyizoi
aytifrveg.

Aber auch die ubrigen Sanger erscheinen je

nach ihrer Ttichtigkeit im Piange abgestuft; da-

her sagt man auch im tibertragenen Sinn jiov

)>onov ra^oiifv (Plat. Euthyd. 279 C). Nur be-

ziiglich der lakonischen Chore und der skenischen

60 Chore Athens (s. u.) sind wir dariiber genauer

unterrichtet. Der Platz, den jeder Sanger ein-

nimmt, wird nach der Normalstellung des Ch.s

beim Einmarsch benannt. Was Athenaios V 181 c

im Zusammenhang mit Xachrichten fiber altkre-

tische Ch.-Tanze nach Timaios (FHG I 201) be-

richtet: ol dk liyojxsvoi Aaxeartorai iv rsTQayoj-

vocg yooots f/dov, darf wohl auf die meisten der

lakonischen Cultchore bezogen werden. Die Ein-
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teilung in oxdtypi (s. d.) bezeugt Alkman frg. 146: legoi x&v jzatdtov ypgol (Inschr. v. Delos). Wenn in
6/xooroixovg exdXeoe xag h zd(st xogsvovoag nag- rOmischer und vielleicht schon in der hellenisti-
&hovs ;

auf dieselbe Gliederung bezieht sich auch schen Zeit manche Ch.-Dichtungen von den Choreu-
Alkman frg. 162: <ptXdy>dog , . , tj <pdovaa «V ten in ruhigem Stand vorgetragen wurden, so
Kxqov zoQov i'axao&at (was Diels Herm. XXXI diirfen wir dagegen fur die altere Zeit voraus-
865, 1 auf die Tigcoxoaxaxig deutet). Die letzte setzen, dass bei alien auf dem Festplatz vorge-
Reihe ist natiirlich die wenigst ehrenvolle {soya- tragenen Gesangen die Rhythmen der Dichtung von
xog zov xoqov .... x^>Q"- anfiog Plut. apophth. den Sangern mit entsprechenden Tanzbeweffungen
Lac. 219 E, vgl. 208 D. Xen. Agesil. II 17. begleitet wurden.

Die Schulung der so zusammengesetzten Chore 10 Je nach der Art der Dichtung und nach der
erfolgte in alterer Zeit durch den Dichter selbst, Zahl der Choreuten waren die Bewegungen der
spater immer haufiger durch einen besonderen Chore verschiedenartig. Bei vielen Cultreigen be-
Didaskalos, der oft mit dem xogvcpaTog identisch wegten sich die Choreuten in langsamen Schritt-
war; letzterer Fall trat regelmassig dort ein, wo reigen um den Altar (vgl. Callim. in Dian. 170.
es sich um Einubung alterer Dichtungen handelte. 2'37; in Del. 301. 312), indem sie einander bei
Die SoTge fur die Zusammenstellung und die Ver- den Handen fassten, vgl. II. XVIII 594. Plut.
pflegung des Ch.s wird vielfach vom Staate einzel- de def. orac. 22 p. 422 B. Etym. M. s. x°e°s- So
nen Personen ubertragen, sei es besondern Epime- sehen wir die Reigentanzer haufig auf Vasenbil-
leten, oder — nach athenischem Vorbild — Li- dern dargestellt, besonders kunstvolles Ubergreifen
turgen, s. Xogrjyla. 20 der Hande zeigt die Polledraravase Journ. hell.

Vortragsweise der Chore. Die Vortrage stud. XIV Taf. VII; mitunter waren die Cho-
der Choreuten, die unison sangen (s. Musik), reuten durch ein Seil, das sie in den Handen
erfolgten in alterer Zeit unter Begleitung der Lyra hielten, verbunden, vgl. die delischen Inschriften
oder Kithara. Im Culte — besonders im apol- Bull. hell. VII 188f. Ter. Adelph. 752. Li v.

linischen, vgl. Apoll. Rhod. I 538 — und bei Heine- XXVII 37, 19. Diels Sibyllin. Blatter 91. Pal-
ren Choren hat sich das Saitenspiel auch immer lat De fabula Ariadnea 5. Wie bei dem Um-
erhalten. Auch die Mehrzahl der pindarischen Ge- schreiten des Altares, so musste sich kreisfbrmige
dichte ist fur Begleitung durch Saiteninstrumente Aufstellung auch sonst fur grOssere Chore em-
componiert. In spaterer Zeit haben die Kithara- pfehlen, in deren Mittelpunkt der Vorsanger (Od.
virtuosen ahnlich wie die Plotenspieler sich bei 30 VIII 264. Hes. Schild 201) oder FlOtenspieler
ihren Vortragen der Bcihulfe eines Ch.s be- einen Platz hatte (Luc. Anach. 23). Daher wird
dient; der Kitharist Lysandros von Sikyon hat man auch die Bezeichnung des xvxXtog yogog
nach Philochoros FHG 1395 (Athen. XIV 638 a) doch am wahrscheinlichsten von dieser Art der
diese Sitte ins Leben gerufen. In der delischen Anordmmg ableiten dtirfen. In dem falschlich
Inschrift von 172 v. Chr. (Bull. hell. IX 146) Simonides oder Bakchylides zugeschriebenen Epi-
werden xi&agioxai fiexd xogov verzeichnet, eine gramm Anth. Pal. XIII 28 (Ende des 5. Jhdts.?)
XogoydXxgia ist in Iasos fur ca. 170 v. Chr. (Le heisst es vom Choregen des Phylen-Ch.s x&v (nam-
Bas- Waddington 257), an den delphischen Py- lich dvSgcbv) syogijyrjoev xvxXov /ncXiyrjgw'lTxxdvc-
thien fur die 2. Halfte des 2. Jhdts. v. Chr. (Bull. xog. Vorzugsweise wird xixXiog ypgdg (xvxXia
hell. XVIII 83) bezeugt. Auch in der Kaiserzeit 40 \ikXr\) von Dithyramben gesagt, vgl. Aristoph. Ach.
erfreuten sich diese Ch.-Kitharisten noch grosser 867; Av. 917. Aeschin. Ill 232. Paian des Philo-
Beliebtheit, s. Xogox i&agei g und Xogixo i damos Z. 131 (Bull. hell. XIX 393f.). Schol.
aywvsg. Aristoph. Av. 1403; aber auch von den ChOren an

Bei grosseren Choren wurde schon seit dem den Panathenaeen (Lys. XXI 2), den Thargelien
7. Jhdt. die Flote allgemein iiblich, die allein (Suid. s. Ilvdior), den Posidonien (Plut. Vit. X
die zahlreichen Stimmen zu ubertonen vermochte

;

orat. p. 842 A) wird derName gebraucht, man spricht
insbesondere gelangte die Flote durch den Di- aueh von xvxXcoi jiaZSeg (Plut. Arist. 1), xixhog
thyrambos zur Herrschaft. Wie von kyklischen avX.tjxijg (a. o.). Im Gegensatze dazu scheint bei
Choren, so spricht man auch von xvxXwi avXoi kleineren Choren vielfach eine viereckige Formation
(Hesych.) und xixXioi avXrjxai (Luc. de salt. 2). 50 iiblich gewesen zu sein. Wie diese xexgdy<m<oi
Poll. IV 81 scheidet verschiedene FKitengattungen yogoi (s. o.) sich beim Tanze geordnet haben
fur die Chore der Manner, der Knaben, der Mad- roOgen, wissen wir nicht. Leider lasst sich nicht
chen. feststellen, in wie weit fur den Vortrag eine Tei-

Nur ein geringer Teii der Ch.-Dichtungen ist lung in HalbchCre iiblich war (Vermutungen hier-
fiir den Vortrag auf dem Marsche oder wahrend iiber bei Diels Herm. XXXI 372). Ein Beispiel
festlicher Umziige bestimmt (xgooddiov , i/ufiu- fur einen in zwei scharf geschiedene Halften zer-
xi'jQtov , xoft.-i>) , x&fiyg). Weitaus die Mehrzahl fallenden Ch. gieht der dionysische Ch. von sech-
wurde auf dem Altarplatz oder auf einem fiir zehn Frauen in Elis (Pans. V 10, 6; vgl. We-
solche Auffiihrungen eigens hergerichteten Tanz- niger Das Collegium der 16 Frauen fn Elis,
platz (yoodg, ooyr/ozoa. Marktplatz) vorgetragen. 60 Weimar 1883).
Jlier treten die Choreuten am Festtage auf, in tber die Schemata der Tanzbewegungen sind
i'estlicher Gewandung und bekranzt (Dem. XXI wir fast ohne Nachricht. Allerdings wird tiber-

16. 55), geleitet vom Dichter (oder Didaskalos), liefert, dass mit dem Absingen der Strophe eine
von dem Ch.-Musiker und — wo ein solcher be- ,Wendung' nach der einen Seite, mit der Antistrophe
stellt ist— von dem Choregen (s. d.). Sie haben eine Wendung nach der andern Seite verbunden
wahrend der Aufftihrung den Charakter heiliger gewesen sei, und dass die Epodoi in ruhigem
Personen (Dem. XXI 55), da sie im Dienste des Stand gesungen worden seien; allein diese Lehre
Festgottes stehen, vgl. Bull. hell. II 331. IV 351: ist, wie Crusius (Comment. Ribbeck. 10) ge-

zeigt hat, nicht auf thatsachliche Beobachtung, (s. d.) verkniipft. Wenn Aristoteles die Vorstufen
sondern nur auf die Speculationen spaterer py- der Tragoedie im Dithyrambos zu erkennen glaubte,
thagoreischer Lehrer gegrundet. Auch die Epodoi so war er vielleicht beeinfiusst von dem Dithy-
sind, da sie in denselben Rhythmen gedichtet rambos seiner Zeit, der nach dem Vorbilde des
sind wie die Strophen, in Tanzbewegung gesungen Dramas selbst mimetische Elemente aufgenommen
worden. Lebhafter als bei den strophischen Dich- hatte , oder er hat eine Gruppe von Dichtungen
tungen werden die Rhythmen in den nicht stro- als Dithyramben bezeichnet, von denen wir heute
phischen Dichtungsarten, den Dithyramben und nicht mehr in der Lage sind, ein klares Bild zu
manchen Tanzliedern (zu denen auch die Pyr- gewinnen (v. Wilamowitz Euripides Herakles
rhiche gehort, Aristoph. Ran. 152) gewesen sein, 101 85. Blass Herm. XXX 314). Jedenfalls haben
vgl. Hyporchema. Uber die sonstige Organi- schon in der Pisistratidenzeit die rgayixol xoqoi,
sation der staatlichen CL-Auffiihrungen s. Xoqi- nachdem sie bereits im Peloponnes in enge Ver-
xol aymveg. bindung mit Dionysosfesten gesetzt worden waren,

Chor im Drama. Eine besondere Betrach- in Athen an dem stadtischen Fruhjahrsfest des
tung erfordern die Chore der xQayq>Soi, SdzvQoi Dionysos eine Heimstatte gefunden (Mann. par.
und xco/ja>Soi, die sowohl ihrer Zusammensetzung ep. 43 01. 61), und sie sind gewiss auch bei der
nach wie auch nach Art und Vortrag ihrer Ge- kleisthenischen Neuordnung des Dionysienfestes
sange von den .lyrischen' Choren wesentlich sich als Bestandteil dieses Festes geseztlich festgestellt
unterscheiden. Ihre Vorfuhrungen sind vor allem worden.
gekennzeichnet durch die fic/tTjoig, die in Tracht, 20 Auf der gleichen Grundlage mimetischer Cult-
Gesang und Bewegung zu Tage tretende Nach- Chore sind auch die Zaxvgcov x°Q°i erwachsen,
ahmung bestimmter Personen und Ereignisse. Die die ihre Vorbilder in den bocksgestaltigen Dae-
Choreuten sprechen und handeln im Sinne der monen des peloponnesischen Volksglaubens hatten.
von ihnen dargestellten Personen und fiihren im Aristoteles dachte die Tragoedie geradezu aus dem
Verein mit einem oder mehreren Sprechem, den Satyrspiel hervorgegangen (Poet. 4, 17 p. 1449 a
Schauspielern, ein einzelnes Geschehnis in seinem 20). Man wird annehmen diirfen , dass die Vor-
allmahlichem Vorriicken den Zuschauern als etwas fuhrungen der 2Axvqoi

, wenn sie auch in ihrer
Gegenwartiges vor. Indem fiir die genauere Wiir- letzten Wurzel mit denen der xgdyoi sich beruhren
digung des Anteils, der dem Ch. innerhalb der mochten, doch an anderem Orte und in anderer
dramatischen Dichtung zufallt, auf die Artikel iiber 30 Weise sich entwickelt haben, so dass sie schon
Tragoedie und Koraoedie verwiesen wird , sollen zur Zeit, als sie nach Attika ubertragen wurden,
hier nur die einzelnen von den dramatischen Choren einen von den tragischen ChOren wesentlich ver-

vorgetragenen Partien in Hinblick auf die Ent- schiedenen Charakter hatten. Die Satyrspiele sind
wicklungsgeschichte des chorischen Dramas ge- in Athen urspriinglich selbstandig aufgefiihrt wor-
kennzeichnet, dann die Zusammensetzung und Aus- den, bis sie einen festen Platz nach den Vorfiih-

stattung des Ch, sowie der Anteil, den der Ch. rungen der tragischen Chore erhielten und end-
an dem ausseren Hergang der Vorstellung bei lich mit den Tragoedientrilogien in engere Ver-
den Dramen des 5. Jhdts. hat, dargelegt, endlich kinipfung traten, s. Tetralogia.
noch die Rolle, die dem Ch. an dem Drama der Von der weiteren kunstmassigen Ausbildung
spateren Zeit zufallt, besprochen werden. 40 der tragischen Ch.-Dichtung — die auch fur die

Die chorischen Partien in der Tragoe- Gestalt der Satyrspiele bestimmend war— kOnnen
die und im Satyrspiel. Tgayixoi yoQol, die wir auf Grund der litterargeschichtlichen Nach-
das Schicksal des Adrastos behandelten, waren richten und der altesten Dramen noch ein Bild
nach Herod. V 67 schon um 600 in Sikyon hei- gewinnen. In den altesten tragischen Dichtungen
inisch. Dass die Bezeichnung xgaytxoi von xgdyog fiel das Hauptgewicht auf die Ch.-Vortrage. Die
abzuleiten sei, wird man kaum bezweifeln diirfen, alten Litterarhistoriker haben daher geradezu
aber dass noch Herodot oder sein Gewahrsmann Tragoedien und Satyrspiele vorausgesetzt, die aus-

die tragischen Chore als ,BockschOre' verstanden schliesslich aus Ch.-Gesangen bestanden (vgl. Diog.
wissen wollte, ist iiberaus unwahrscheinlich. Der Laert. Ill 56. Athen. XIV 630 c), und auch Ari-

Name ist vermutlich auf eine als xgdyoi bezeich- 50 stoteles vertritt eine &hnliche Anschauung, wenn
nete Cultgenossenschaft zuruckzufiihren , die mit er die Schauspieler mit den ,Vorsangern' des Ch.s
Gesiingen und Tanzen (in entsprechender Ver- in Verbindung bringt. Aus der vorwiegenden Be-
kleidung, aber nicht in Bocksgestalt) die heilige deutung des Ch.s erklart es sich, dass die Dramen
Geschichte des von ihr verehrten Gottes darstellte, der alteren Zeit nach den Personen des Ch.s be-

s. TgayroSla. Nach solchem Vorbild batman nannt sind, und auch noch die conventionellen For-
dann in mimetiscben Choren auch die Schicksale meln der jungeren Zeit spiegeln diese Thatsache
anderer Gotter und Heroen zur Darstellung ge- wieder. Der Dichter, der in den Wettkampf ein-

bracht. treten will, erbittet und erhalt vom Archon ,den

Ob schon jene sikvonischen Ch.-Gesange dureh Ch.' (s. u.), eioaye zov yogdv ruft man dem Dich-
gesprochene Vortrage des (ebenfalls verkleideten) 60 ter zu (Aristoph. Ach. 11), yooovg ayeir sagt

Priesters abgelOst wurden, wissen wir nicht, eben- Aristophanes Ran. 1418 mit Mcksicht auf die

sowenig lasst sich der Anteil genauer bestimmen, Tragoedie. Der Name xoaycudocist von den Sangern
den Korinth an der kunstmassigen Entwicklung des Ch.s auf die iibrigen Mitwirkenden (die Schau-
dieser Ch.-Dichtungen genommen hat, s. Arion. spieler, selten auch auf die Dichter) ubertragen
Die gangbare athenische Cberlieferung hat die worden, und die Bezeichnung xgaytoStov xgayq>doi;

Verkniipfung ,tragischer' Ch.-Gesange mit ge- ist daher fur die-Tragoedienauffuhrungen auch
sprochenen Einzelvortriigen (gfjoig) auf attischen dann noch in Geltung geblieben, als langst das
Boden verlegt und mit dem Namen des Thespis Hauptgewicht der Dichtung auf die von den

Ml
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Schauspiclern dargestellten Teile tibergegangen

war.

Dass die Tragoedie in alterer Zeit mit dem
Einzugsliede des Ch.s begann , k&nnen wir noch
an des Aischylos ,Schutzfiehenden', den ,Persern',

dem ,gel6sten Prometheus' sehen ; erst nach dem
Einzug des Ch.s (si'aoSoe) erschien der Schauspieler,

d. i. urspriinglich der Dichter selbst (tnstoodior).

Es wird daher schwer, der Nachricht, dass schon

Thespis den Prologos ,erfunden' habe, Glauben 10
zu schenken (vgl. Bergk Gr. Litt.-Gesch. Ill 80).

Tielmehr scheint die Auffassung berechtigt, dass

erst durch den Eintritt des costiimierten Ch.s fin*

die Phantasie des Zuschauers die Orchestra zu

dem von dem Dichter vorausgesetzten Schauplatz

der Handlung gemacht wurde und so der Ch. in

der Zeit, wo noeh keine Skene (s. d.) vorhanden
war

,
gewissermassen auch den einheitlichen 6rt-

lichen Hintergrund bildete. Solange er anwesend
ist, behalt die Orchestra die gleiche Bedeutung, 20
sie kann eine neue erst erhalten, wenn der Ch.

abgezogen ist, um nach einer Pause in gleicher

eder veranderter Tracht wieder zu erscheinen.

Der Ch. ist im alteren Drama der ,Protagonist'

des Stiickes (Apollonius Lex. Horn. s. vtioxqi-

voixo] und die Eeden des vnoxgizrjs waren gleich-

sara nur Einlagen, die Anlass und Grundlage fur

ein neues Ch.-Lied schaffen sollten. Mit einem feier-

lichen Abzugsgesang des Ch.s schloss die Dichtung.
Durch die Einfiihrung eines zweiten Schau- 30

spielers wurde die Ausdehnung der Ch.-Gesange be-

reits wesentlich beschrankt; daher sagt Aristoteles

Poet. 4 p. 1449a von Aischylos: xa xov yogov

fjiaTtajos. Mit der weiteren Vermehrung der Schau-
spieler auf drci wird der Anteil des Ch.s noch
mehr herabgemindert. Dies spricht sich ausserlich

in dem Umfang der Ch.-Partien aus. Wahrend
in den ,Schutzflehenden' des Aischylos die Ge-
sange des Ch.s mehr als die Halite der Dichtung
ausmachen, betragen sie in der Orestie durch- 40
schnittlich nur ein Drittcl, in den alteren Stiicken

des Euripides etwa einFiinftel des Dramas (Bergk
Gr. Litt.-Gesch. Ill 143).

Yor dem Einzug des Ch.s wird jetzt regel-

massig ein von Schauspielern dargostcllter Auf-

tritt, der Prologos, vorgesetzt (eine Ausnahme
bildet der nacheuripideische ,Ehesos'). Der Einzug
selbst erfolgt in der Kegel ohne Gesang. doch
bleibt dem ersten Liede, das der Ch. in der Or-

chestra singt, der alte Name jidyodo; is. d.). An 50
der Handlung , die zwischen den Schauspielern

sich abspielt, hat der Ch. schon seit der sopho-

kleischen Zeit geringen Anteil. er ist vielfach nur
ein Zuschauer, ein r.tjSsvTtjg ihgaxTo; (Aristot,

Problem. XIX 48), ohne docb das Eecht zu ver-

lieren, unter Umstanden nach Art eines Schau-
spielers in die Handlung einzusreifV-n (Aristot.

Poet. 18, 1456). Noch mehr sehrumpft die Rolle

des Ch.s in der Schlusspartie der Tragoedie zu-

sammen. Schon in den alteren aischyleischen Dra- 60
men sehen wir, wie die Schauspieler in diesem

Teile immer mehr hervortreten und in den Ch.-

Gesang selbst mit eingreifen (vgl. den Kommos
der ,Perser und ,Sieben'). In den .Choephoren',

dann durchweg bei Sophokles und Euripides be-

schrankt sich der Schlussvortrag der Chore auf
wenige Verse, die vermutlich von den Ch.-Fiihrern

gesprochen wurden (s. u.).

Dennoch bleiben auch in dieser spateren Zeit

die Ch.-Vortrage fur die Gliederung der Tragoedie
bestimmend, sie bilden gewissermassen denEahmen
und das Geriiste des dichterischen Aufbaues. In-

dem der Ch. auch jetzt noch wahrend des ganzen
Dramas auf dem Spielplatz anwesend bleibt —
die wenigen Ausnahmen (Aesch. Emu., Soph. Ai.,

Eur. Alk. Hel.) finden ihre besondere Erklarung
— , wahrt er die Einheitlichkeit des dramatischen
Kunstwerkes, so dass jene gewaltsamen Unter-

brechungen, die durch die Zwischenacte des moder-

nen Dramas herbeigefiihrt werden, vermieden wer-

den. Nach jedem Abschnitte der Handlung giebt

der Ch. in einem Liede seinem Urteil iiber den
Gang der Ereignisse oder seinen Erwartungen
iiber den weiteren Yerlauf der Dinge Ausdruck.
Im Gegensatz zu dem ersten Ch.-Lied, der ti&qo-

<Soj, die ursprunglich ein Einzugslied war, heissen

die spateren Gesange des Chores atdai/na , weil

sie vom Ch. auf seinem Standplatze in der Or-

chestra (s. u.) gesungen werden; ihrer sind in der

Regel drei, doch wird die Zahl iiberschritten, wo
es dem Dichter erforderlich scheint. Sie scheiden

die Epeisodia von einander ab und bezeichnen so

die Ruhepunkte der vor den Augen der Zuschauer
sich abspielenden Handlung.

Aber auch innerhalb der Epeisodia und des

von Aristoteles als Exodos bezeichneten letzten

Abschnittes bleibt der Ch. — bezw. der Ch.-

Fiihrer — auch in den Dramen des Sophokles

und Euripides wenigstens durch den Vortrag
kurzer Lieder oder iambischer Trimeter (vgl. Schol.

Eur. Med. 517) in bestandiger Wechselbeziehung

zu den Gesprachen der Schauspieler. Dazu kommen
noch die in erregten Augenblicken von den
Choreuten allein oder abwechselnd mit den Schau-

spielern gesungenen melischen Partien (aiwiflaTa),

insbesondere die gemeinsam mit den ischauspie-

lern vorgetragenen Kommoi (s. d.).

Die chorischen Partien in derKomoe-
die. Die Entwicklungsgeschichte der chorischen

Komoedie, fiir die uns keine so alten Zeugnisse

vorliegen , wie fiir die Tragoedie, ist noch nach

vielen Seiten hin nicht aufgeklart. Wie schon bei

Homer an das Weinlesefest Ch.-Keigen ankniipfen

(II. XVIII 570), so scheint auch im griechischen

Festland die Sitte weitverbreitet gewesen, die

Erntefeier, die Dionysos- und Demeterfeste mit

Ch.-Tanzen und Ch.-Liedern zu feiern, in denen

Scherz und Spott eine hervorragende Stelle fanden,

vgl. Hes. scut. Here. 281. Herod. V 83. Eine

besondere Entwicklung haben nun in Attika die

an die Dionysosfeste ankniipfenden Chore der k<d-

fiojdoi (s. d.l und Tovyadoi (s. d.) genonunen.

Schwarme junger Manner, scwuoi, begleiteten den

Phallos. und an die Phallika. die Gesange, die

unmittelbar auf die Festfeier Bezug nahmen,
schlossen sich Strophen personlich-satyrisehen In-

halts. Darum leitct Aristoteles Poet, 4 p. 1449 a

ano roiv ra rfa/.hzd istaoyovxojr) die Komoedie
ab. Der Wunsch, sich durch Yermummung un-

kenntlich zu macnen, mag ebenso wie die bei den

sudlichen Volkern besonders lebhafte Frcude an

Verklejdungen aller Art bald dazu gefiihrt haben,

dass die Chore bei diesen .Faschingsfesten' in

phantastischer Tracht auftraten und dieser Tracht

entsprechend auch ihren Vortragen und Tanz-

weisen einen niimetischen Charakter gaben. In
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welcher Art sich bei diesen Vorfuhrungen das
dramatische Element entwickelte, konnen wir nicht

mehr im einzelnen verfolgen. Es ist eine anspre-

chende Vermutung, dass durch die Teilung des

Ch.s in zwei Teile, d. h. also durch das Zusam-
menspiel zweier Chore dazu der Anlass gegeben
war. Schon in den volkstumlichen Vorbildern

fiir den Schimpf- und Streitgesang , der ein we-
sentliches Element der alten Komoedie bildete, mag

d-u« (Kommation , Parabase , Pnigos) und aus-

einer Syzygie (Ode, Epirrhema, Antode, Antepir-

rhema). Daneben findet sich in den alteren aristo-

phanischen Komoedien noch eine sog. Nebenpara-
base, die nur die Bestandteile der zweiten Halfte

der Parabase in sich schliesst; vgl. Zielinski
Gliederung 175.

Ein Ch.-Gesang musste ursprunglich auch den
Einzug der xoift/pdot begleiten, wie das noch fiir

Einzelvortrag die Ch.-Vortra.ge abgelOst haben, 10 mehrere Stucke des Kratinos bezeugt ist; vgl.

worauf die auch in den aristophanischen Komoe
dien noch festgehaltene ,syntagmatisehe' oder

,epirrhematische' Compositionsweise hindeutet, bei

der Ode und Epirrhema, Antode und Antepir-
rherna sich ablOsen. Es durfen also hier vielleicht

die Halbchorfuhrer wirklich als Vorlaufer der
Schauspieler angesehen werden. Vgl. Zielinski
Gliederung der attischen Komoedie 249; Philol.

XLVII27. KaibelHerm. XXX 80. Die weitere

Kaibel Herm. XXX 76. Susemihl Eev. de
phil. 1895, 206. Wahrend das Eroffnungslied der
Bovxoloi dithyrambischen Charakter hatte (He-

sych. s. xvQjisQsyyd) , begann ein anderes Stuck
mit einer Art von Parabase (Kratin. 306 K. Ari-

stid. or. II 521 Dind.). Erst spater ist nach
dem Muster der Tragoedie auch hier ein Prologos

der Parodos vorgesetzt worden. Ebenso wird der
Abschlnss der Komoedeiworfnhrungen urspriing-

Entwicklung mag dann so vor sich gegangen sein, 20 lich durch einen chorischen Abzugsgesang ge
dass die xmfMadtm mit den dialogischen Zwischen
spielen possenhaft-satyrischen Charakters, die bei

den festlichen Umziigen der xwpoi iiblich waren,

zu einem Ganzen verschmolzen , indem man die

Zwischenspiele kunstmassig ausbildete und die

ChOre in diese Dialogauftritte eingreifen liess ; vgl.

PoppelreuterDecomoediaeAtt.primordiis(Berl.
1893). In solcher Weise hat die Kunstform der

,alten Komoedie' sich vermutlich an den atheni-

bildet worden sein (t^odioi vdftoi Kratin. 276) ; an
Stelle der kunstmassig ausgebildeten Exodika,.

wie sie namentlich die ,Wespen'
,

,V<igel' , der

,Frieden', die ,Lysistrate' und die ,Ekklesiazusen'

zeigen, mogen in alterer Zeit volkstumliche Lieder
gesungen worden sein, vgl. Ach. 1231; Kan. 1526

;

Plut. 1209, s. Poppelreuter De com, primor-

diis 37.

So sehr aber in aristophanischer Zeit der Bau
sehen Lenaeen, mit denen vielleicht urspriinglich 30 der Komoedie von dem Vorbild der Tragoedie be-

der Name der tov/wboi verkniipft war, zuerst ent-

wickelt (Bergk Gr. Litt.-Gesch. Ill 10). Nach
dem Mann. par. ep. 39 soil schon zwischen 581
und 562 Susarion einen Komoeden-Ch. in einem
Agon vorgefiihrt haben. Die Liste der Komoe-
diensieger der Lenaeen CIA II 977 i reichte ge-

wiss bis iiber die Zeit der Perserkriege , wahr-
scheinlich bis zur kleisthenischen Zeit hinauf.

Erst spater sind — vielleicht infolge eines Orakel-

einfiusst ist, so bewahrt er doch in der Anlage
der Parodos wie in der Stellung der gliedernden

Ch.-Gesange (Parabasen und Stasima) viel grOssere

Freiheit, als die Tragoedie. ,Acharner, ,Kitter',

,Wolken [

,
,Wespen', ,Frieden' und ,V6gel' haben je

zwei Parabasen, in der ,Lysistrate' ist die Para-

base durch eine andere .epirrhematische' Dichtung
ersetzt (Zielinski Gliederung 181), die ,Thesmo-
phariazusen' und ,Frosche' haben nur eine (ver-

spruches — die xwuoi. und xojfiipdot den stadti- 40 ktirzte) Parabase, in den ,Ekklesiazusen', und im
sehen Dionysien cingefugt worden (zwischen 478
und 465); vgl. Bruchstiick a des Siegesverzeich-

nisses CIA II 971 und Aristot. Poet. 1449 b 2,

s. Xoorjyla.
Ebenso wie bei den Spielen der TQaymSoi er-

scheint auch in der Komoedie der alteren Zeit

der Ch. als die Hauptsache ; er erfreut sich dank
den satyrischen Spitzen seiner Vortrage und der

Originalitat seiner Verkleidung besonderer Volks-

,Plutos' fehlt sie, in den letzteren beiden fehlen

auch die Stasima, vgl. Arnoldi? Die Chorpar-

tien bei Aristophanes, Leipzig 1873.

Zusammensetzung der dramatischen
Chfire. Zahl der Choreuten. Cher die Zahl

der Choreuten haben wir fiir die altere Zeit, in

der die Tragiker ihre Chordichtungen selbstandig

auffiihrten, kein zuverlassiges Zeugnis. Wcnn Poll.

IV 109 angiebt, dass der Ch. in der Tragoedie

tiimlichkeit. Es bleibt lange iiblich, die Komoe- 50 ursprunglich aus 50 Leuten bestand, bis gelegent-

dien nach den Ch.-Personen zu benennen ; der

Name xcofKpdoi wird so wie roaycoSoi (s. o.) auch
auf die Schauspieler und Dichter, sowie auf die

gesamte Dichtung ubertragen. Die Komoedien
werden auch noch in der Zeit des Aristophanes

sehlechtweg als yoqoi bezeichnet, wobei fraglich

bleibt , ob dabei an die Dichtung in ihrer Ge-
samtheit oder mehr an die personliche Erschei-

nung der Chore gedacht wird, vgl. Aristoph. Eq.

lich der Auifiihrung von Aischylos ,Eumeniden'
durch ein Gesetz eine geringere Zahl festgestellt

wurde, so hat diese Nachricht keine Gewahr. Die
Zahl 50 war nahegelegt durch die Analogie der
dithyTambischen Phylenchore. Sicher ist, dass

zur Zeit, wo die skenische Choregie geregelt

wurde, auch die Zahl der Sanger, die der Chorege
stellen musste, bestimmt worden sein muss. Mog-
lieh, dass der Ch. eri'orderlichen Falls durch Sta-

521; Nub. 1114; Av. 1101; Eccles. 1160. Eupo- 60 tisten auf eine grossere Anzahl gebraeht wurde,

lis frg. 223 K.

Wenn auch nicht in gleichem Masse wie bei

der Tragoedie sind doch auch in der alten Ko-
moedie die Ch.-Gesange fur den gesamten Aufbau
der Dichtung von grosster Bedeutung. Unter den
chorischen Bestandteilen de; Komoedie scheint

die Parabase zuerst zu kunstmiissiger Entwicklung
gelangt zu sein; sie besteht aus zwei Teilen, den

was man beispielsweise fiir den Ch. der Danaiden
in Aischvlos .Schutzfiehendem wird annehmen
miissen, vgl. v. 307. 921. 944. Fur die Zeit, in

der die Dichter mit je vier Stiicken in den Wett-
kampf eintraten, ist die Zwolfzahl der Choreuten
gesichert. Sie mag-wohl schon bei den tragischen

Choren des Peloponnes iiblich gewesen sein.

Durch Sophokles ist, wie glaubwiirdig iiber-
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liefert wird, die Zahl der Choreuten von 12 auf

15 erheht worden (Suid. s. 2oq>oxXfjs- Vit. Soph.

177, 25 West.), vgl. Hense Chor des Sophokles,

Berlin 1877. Muff Die chor. Technik des Sopho-

ldes, Halle 1877. A. Muller Biihn.-Altert. 202.

Uacn Schol. Aristoph. Eq. 586 hat Aischylos fur

den Agamemnon, nach Schol. Aesch. Eum. 586

fiir die ,Eumeniden' bereits einen Ch. von 15 ver-

wendet, wofiir G. Hermann Opusc. II 130. Ar

delphischen Soterienfesten aus der ersten Halfte

des 3. Jhdts. werden in den Technitenlisten (bei

Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 3—6) je

sieben komische Choreuten aufgezahlt, deren Rolle

freilich wesentlich verschieden gewesen sein muss
von der Eolle des alten Komoeden-Ch. (s. a..).

Ausser dem regelmassigen Ch. konnte , wenn
das Stuck es erforderte, auch noch ein Neben-Ch.

auftreten. Man verwendet dazu wohl die in den

noldt (Chor im Agamemnon des Aischylos 65) 10 andern Stiicken der Tetralogie auftretenden Cho-

und andere eingetreten sind, wahrend nach dem Vor-

gang 0. Mii lie rs Wecklein (Jahrb. f. Philol.

Suppl. XIII 432; S.-Ber. Akad. Miinchen 1887 I 83)

auchhier die Z wolfzahl festhalt, die fiir die alteren

aischyleischen Dramen feststeht (Muff De choro

Tersarum, Halle 18.8; Chor in den Sieben des

Aischylos, Halle 1882). Aus den von den einzelnen

Choreuten gesprochenen Versen Agam. 1299 und
Eum. 575 lasst sich eine sichere Entscheidung der

reuten. Beispiele bieten die ,Schutzflehenden' und
die ,Eumeniden' , vermutlich auch die ,Sieben'

{jiQonofinol 1053) des Aischylos, der ,Hippolytos',

,Alexandros' und die ,Antiope' des Euripides (vgl.

Schol. Eur. Hipp. 58), die ,Frosche' und die

,Wespen' des Aristophanes.

G-liederung des Ch.s Die erste Stelle im
Ch. nimmt der Ch.-Fiihrer ein, s. KoovqpaTog.
Aher auch die anderen Sanger erhalten je nach

Streitfrage nicht gewinnen; doch darf es als wahr-20ihrer Tiichtigkeit einen bestimmten Rang, der

scheinlich gelten, dass die Vermehrung der Cho-

reuten gleichzeitig mit der Einfuhrung des dritten

Schauspielers (um 465) erfolgt ist.

Die mancherlei Combinationen, die man fiber

die Griinde von Sophokles Neuerung aufgestellt hat,

farauchen hier nicht erOrtert zu werden. Sophokles

selbst soil eine Schrift ticqi xoqov verfasst haben

<Suid., vgl. Bergk Gr. Litt.-Gesch. Ill 361),

deren Echtheit freilich bezweifelt werden kann

fur ihren Platz innerhalb der Normalaufstellung

(beim Einmarsch) massgebend ist. Beim Ein-

zug ist namlich der Ch. , nach dem Vorbild der

Heeresabteilungen, Iv xsxQaymvay oxrjftazi (Bekker

Anekd. 746, 27. Etym. M. s. xQayqidia) in Glieder

und Rotten geordnet; als Rotten (azoiy^oi) werden

die in einer Reihe hintereinander Marschierenden,

als Glieder (£vyd) die nebeneinander Stehenden be-

zeichnet. Der tragische Fiinfzehner-Ch. bestand

<v. Wilamowitz Euripides Herakles I 20, 34). 30 daher aus fiinf fryd von drei Mann und drei oxoi-

Die Fiinfzehnzahl wird wohl bis zum Aufhoren

-der Choregie (s. d.) in Athen iiblich geblieben

sein (Poll. IV 100. Schol. Ar. Av. 297; Eq. 589),

•da sie darch die Gesetze iiber die Dionysien (Dem.

XXI 51) festgelegt worden sein muss. Nicht

vollig sicher stelit, ob im Satyrspiel die alte

XwOlfzahl festgehalten wurde, wofiir nach dem
Vorgang Wieselers (Das Satyrspiel 3 ,-|

f.) neuer-

<lings v. Prott (Schedae philologae ftir Usener

xoi von funf Mann , der altere Zw0lfer-Ch. aus

vier £vyd von drei nnd drei ozoTxoi von vier Mann.
Der komische Ch. zerfiel in sechs t,vya von vier

Mann oder vier axotyoi von sechs Mann, vgl. Poll.

IV 108. Wenn Pollux sagt: xai xaxd zgelg /tkv

siofjEoav, el xaza. £vya yivoizo r\ xdooSog, so pflegt

man die Dreizahl auf die hintereinander Marschie-

renden zu beziehen und demnach als die Anord-

nung xaxa t,vyd jene zu bezeiehnen, wo fiinf (bezw.

1891, 53) auf Grand eincs Vasenbildes (Neapel 40 vier) in der Tragoedie. sechs in der Komoedie

15240. Mon. d. Inst. Ill 31. Schreiber Cultur-

Tustor. Bilderatlas III 1) eingetreten ist.

Danach hatte der Chorege einer Tetralogie fiir

4x15 oder fiir 3x15-1- 12 Choreuten zu sorgen,

wobei allerdings moglich ist, dass gelegentlich

dieselben Choreuten in verschiedenen Stiicken ver-

wendet wurden.
Die Komoedie des 5. Jhdts. hatte einen Ch.

von 24 Persouen (Poll. IV 109. Schol. Ar. Av.

nebeneinander in der Front marschieren, vgl. A.

Muller 2<>5f. Dementsprechend bezeichnet man
dann als den Einzug xara axolyovg den Einzug

in der iiblicheren Form, bei der der Ch. in der

Marschfront in der Tragoedie drei, in der Komoe-

die vier Mann und in der Tiefe in der Tragoedie

funf (in alterer Zeit vier), in der Komoedie sechs

Mann hat.

Diese Aufstellung mit drei Mann in der Front

297; Ach. 211); diese Zahl ist offenbar festge- 50 nun ist bei der Rangonlnung der Choreuten zu

stelit worden zur Zeit, als der tragische Ch. aus

12 Personen bestand , und ist deshalb gewahlt

worden, weil in der alteren Komoedie haufig zwei

Chore nebeneinander verwendet wurden und da-

her auch spaterhtn die Teilung des Ch.s in zwei

HalbchOre ublich blieb ( Z i e 1 i n s k i Gliederung 274).

Wenn bei Lys. XXI 2. 4 die Kosten der

Tragoedienchoregie mit 3000, die der Komoedien-

choregie ovv rfj zijg oxevfj; dva&ioei mit 1600

Grunde gelegt; dabei kommt noch in Betracht,

dass der Ch. in der Kegel von der Seite der

Heimat, d. h. durch die (vom Zuschauer aus ge-

sehen) rechts gelegene Parodos (s. d.) in die

Orchestra einzieht. Es werden demnach die besten

Choreuten an dem den Zuschauern niichstgelegenen

Stoichos, d. i. in der linkeu Langreihe aufgestellt;

diese heissen daher aoiaxsooozdzai (s. d.), die der

mittleren Reihe Ssvxeooaxdxai , die der dritten

Drachmen angegeben werden, so wurde dies sehr 60 (rechts stehenden) Reihe Ae^ioazdzai (s. d.) oder

wohl zu der Voraussetzung stimmen , dass der

tragische Chorege fiir etwa 60 (oder 57), der

komische fiir 24 Choreuten zu sorgen hat. Dass

diese grosse Zahl derkomischen Choreuten wahrend
der mannigfaltigen Umgestaltungen , die in der

Ordnung des athenischen Komoedenagons seit dem
Ende des 5. Jhdts. stattfanden (s. _Xop»; yia),

unverandert blieb, ist nicht wahrscheinlich. Bei den

btk"t.doxoiym, vgl. Schol. Aristid. Ill p. 535 Diud.

Poll. II "161. IV 106. Im mittleren Stoichos

standen die wenigst geschulten Choreuten, die

wegen, ihres Platzes zwischen den beiden andern

Beihen als lavQoozdxat (Phot. Hes.) oder vxoko/.-

mov zov xoqov (Phot.) bezeichnet werden. Der
xoovrpaTog hat bei der normalen Aufstellung des

Tragoedien-Ch.s seinen Platz als drifter des linken
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Stoichos (also in der Mitte der Langreihe) und
fiihrte daher auch den Nanien zoizog dgiaxeoov

(Phot.); bei einer Viertelschwenkung gegen die

Zuschauer zu kam er in die Mitte der vordersten

Reihe zu stehen. Auf die beiden, die bei dieser

Frontstellung rechts und links von ihm standen,

scheint sich die Bezeichnung jiagaozdzai (Aristot.

Pol. Ill 4; Metaph. IV 11) zu beziehen. Viel-

leicht ist auch der Ausdruck hqozoxoqoi, der in

einer ikarischen Inschrift des 5. Jhdts. CIA IV
3, 5 a, begegnet auf die bei dieser Aufstellung in

erster Reihe stehenden Choreuten (oder auf die

Ch.-Fuhrer allein) zu beziehen. Von derselben

Art der Aufstellung scheint auch die Bezeichnung

xpaojxeSTzai. fiir die Fliigelmanner entlehnt (Plut.

qu. conv. V 5 p. 678 D); zweifelhaft ist die

Bedeutung der ipdsig, vgl. A. Muller 207. Dass

diese in der letzten Linie aufgestellten Choreuten

gelegentlich auch nur Statisten waren , die zur

Erganzung der Zahl des Ch.s dienten , scheint

aus den Worten Menanders frg. 165 K. hervor-

zugehen, die wohl auf den skenischen Ch. zu be-

ziehen sind: wotzsq xcbv zogaiv ov Jidvxsg q.dovo''

tU/T aqxovoi Svo ztvig jj xgnTg nageattjxaai Jidvzcov

EO%azoi eig zov aoid/wv.

Auswahl der Choreuten. Fiir die Diony-

sien bestand das Gesetz, dass keine Fremden im
Ch. auftreten durften (Schol. Aristoph. Plut. 953,

vgl. Dem. XXI 56), was bei den Lenaeen gestattet

war (wenn die Erzahlung bei Plut. Phok. 30, wo-

riach Demades einmal hundert Fremde auftreten

liess und dafur die gesetzliche Strafe erlegte,

sich auf einen dramatischen Ch. bezieht, so ist

die Zahl anekdotenhaft iibertrieben). Demnach
scheint es, dass der Chorege selbst den Ch. zu-

sammenzustellen hatte {zgaycpdovg xazaXfyeiv CIA
IV 3, 54). Er hatte dabei insofern vollkommen

freie Wahl, als die dramatischen Chore ohne Rilck-

sicht auf die Phylenzugehorigkeit der einzelnen

Mitglieder zusammengesetzt wurden, so dass der

Tragoeden-Ch. geradezu dem Phylen-Ch. d. i. dem
dithyrambischen Ch. gegeniibergestellt werden

konnte, Is. V 35, vgl. Nikitin Zur Geschichte

der dramat. Wettkampfe in Athen 1882 (russisch,

s. Philol. Wochenschr. 1883, 960). LipsiusBer.
Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1885, 411. Brinck
Dissert. Halens. VII 91. Man hat dies damit er-

klaren wollen, dass die Bestimmungen iiber die

Zusammensetzung der dramatischen Chore noch

in vorkleisthenische Zeit zuruckgehen. Vielleicht

liegt aber der Grund in der praktischen Erwagung,
dass die Tragoedie grosse Anforderungen an die

Choreuten stellte und daher die Auswahl der ge-

eignetcn Leute nicht durch die Phylenzugehorig-

keit beschrankt werden konnte. Naturlich wird

man getrachtet haben , diejenigen , die sich als

besonders geeignet erwiesen hatten, immer wieder

als Choreuten zu gewinnen. Wahrend es in der

Komoedie langer ublich geblieben sein mag, die

Chore jedesmal wieder aus neuen Kraften zusam-

menzustellen, werden die Tragoedenchore schon

friih aus berufsmassig ausgebildeten Leuten zu-

sammengesetzt worden sein , oder doch immer
einige solche ,Berufschoreuten' in ihrer Mitte ge-

zahlt haben. Inwieweit diese ausser der Ver-

pflegung und Bekleidung wahrend der Ubungszeit

auch noch Geldgeschenke erhielten, wissen wir

nicht.

Schon aus der Zeit des Aischylos wird von

einem beruhmten Tanzer, dem Telestes erzahlt

(Aristokles bei Athen. I 22 A), den man als xoqv-

rpaVog wird betrachten diirfen (er wird bei Athen.

I 21 F auch als ooxfiotofaMoxalog bezeichnet).

Die Sohne des Karkinos waren. berufsmassigfr

Choreuten, und die Art, wie Aristophanes Vesp.

1498. 1503 von ihnen spricht, zeigt, dass man
sogar die Eigenart einzelner Tanzer kannte, vgl.

10 Schol. Arist. Vesp. 1502; Pac. 778; Nub. 1261.

Bekannt ist durch Andokides I 47 Phrynichos o

ooxrjodfisvos , d. i. wohl der tragische Choreutes

Schol. Ar, Nub, 1087. Auch die Bemerkungen r

welche Choreuten iiber die Schicksale fruherer

Chore machen, scheinen auf gildenartigen Zusam-

menhang zu deuten, vgl. Aristoph. Ach. 1150 mit

Schol. und Eupol. frg. 306. Bei Platon Rep. II

373 B werden die Choreuten zwischen den Schau-

spielern und den IqyoXdfloi aufgezahlt, undDemosth.

20 XXI 193 erwahnt in geringschatzigem Sinne x°Qev
-

zal xai ^svoi xai xoiovzoi zivsg. Ein soldier ge-

werbsmassiger Choreut war wohl der von Demo-

sthenes XXXIX 16 erwahnte Tanzer, ebenso der

bei Hypereides frg. Ill (S. 7 Blass) genannte

Mnesitheos 6 yoozvzyg. Dass auch ausserhalb-

Athens ahnliche " Verhaltnisse obwalteten, geht

aus deT Geschichte von Kleonymos (d ^ogEUT*??

Theophr. bei Athen. VI 254 D) hervor, ebenso wie

aus der Erzahlung, dass Timon von Phlius in

30 seiner Jugend (um 300 v. Chr.) sich als Tanzer

sein Brot verdiente (ixdgsvsv ev zoTg &saz(>oig r

Euseb. praep. ev. XIV 18 p. 763, II p. 308 Dind.,

vgl. 761 b, II p. 305 D.). Ganz deutlich wird der

gildenmiissige Betrieb bezeugt durch die Nach-

richt des Aristoteles (Pol. Ill 3), dass oft diesel-

ben Leute im tragischen wie im komischen Chore

anftraten. Ein Hinweis auf den Ersatz der ,frei-

willigen' Choreuten durch gewerbsmassige Cho-

rcutengilden ist uns vielleicht erhalten in der Notiz

40 bei Schol. Horn. II. XIII 637 (k'we zwog ol evysvutg

vioi (bgxovvzo ev xolg zoaycoSiais), vgl. v. Wilamo-
witz Eurip. Herakl. I~80. In der hellenistischen

Zeit werden die Chore wohl in der Regel von den

Protagonisten (oder den StSdoxaXoi) beigestellt

oder von den dionysischen Vereinen selbst zu-

sammengebracht.
Verhaltnis des Ch.s zum Dichter und

Choregen. Der dramatische Dichter, der ein

Werk zur Auffiihrung bringen will, wendet sich

50 an den Archon mit der Bitte um einen Ch. (yo-

qov aizeiv Kratin. frg. 15 K. Aristoph. Eq. 13), der

Archon giebt ihm den Ch., wenn die Dichtung

ffir die Auffuhrung geeignet erscheint {yoobv Si-

oovat Kratin. 15 K. Plat. Rep. II 353 C; Leg.

VII 817 D. Aristot. Poet. 1449 b 2). Der Ch.

erscheint also gewissermassen als Chor des Dich-

ters, der ihn vom Staate erhalten hat ix°Q°v

;.a/?«V Kratin. frg. 18 K.. vgl. Crusius Philol.

XLVII 34. Aristoph. Ran. 04. Vit. Aeschyl.

60 vgl. x,oqov iyiiv Kratin. frg. 90 K. Aristoph. Pac.

800),' daher 'fuhrt der Dichter den Ch., den er

in alterer Zeit selbst unterrichtet, dem Publicum

vor (Aristoph. Ach. 11 : elaaf, <L Qioyvi, zov yoodv,

vgl. Vit. Eur.) und bringt mit den Choreuten

gemeinsam das festliche Siegesopfer dar (Plat,

sympos. 1 73 A). Seit der Einfuhrung der Choregie

scheint aber der Staat dem Dichter nicht den Ch.

selbst, sondern bios einen Choregen zugewiesen zu
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haben, dem der Staat die Pflicht iibcrtragen hat,

den Ch. zusammenzubringen. Dieser hat fur die
Ernahrung der Choreuten wahrend der Einiibungs-
.zeit zu sorgen (Aristoph. Nub. 438. Plut. de glor,

Athen. 6. Schol. Aristoph. Aeh. 886. 1150), ebenso
fur die entspreohende Ausstattung am Festtage
{s. u.). Dor Chorege ist daher auch mit verant-
worthch ftir die Leistungen des Ch.s ; er ist gleich-

sam der Vertreter des Ch.s, an dessen Spitze er
— nominell — steht, und hat als solcher auch
.an dem "Wettkampfe Anteil (Is. V 36. Dem. XXI
59. Plut. Demosth. 29). Da der Ch. nur durch
seine Person zusammengehalten wird und nach
der Auffiihrung wieder auseinandergeht, so kann
ein dramatischer Ch. nur mit den Namen des
Choregen und des Dichters bezeichnet werden;
daher finden auch diese beiden, zwischen denen
die Ehre der siegreichen Auffiihrung sich teilt,

in den officiellen Siegerlisten (CIA II 971) ihre
Stelle, s. XoQijyia.

Die Ausstattung des Ch.s bei der Auf-
fiihrung. Der dramatische Ch. stellt in der
.Kegel eine Mehrheit gleichartiger Personlichkeiten
dar, die Choreuten erscheinen daher alle in glei-

chem Costum. Ganz ausnahmsweise zerfiillt der
Ch. in der Tragoedie in zwei eng mit einander
verbundene Gruppen; so besteht in den ,Schutz-
fiehenden' des Aischylos der Ch. aus den Danaiden
und ihren Dienerinnen, in den .Schutzflehenden'
des Euripides aus den Miittern und ihren Diene-
rinnen (Arnoldt Chortechnik des Euripides 71f.).

Bei dem grfisseren Ch. der Komoedie war eine
Teilung in zwei verschiedenartige Halbchore leich-

ter durcbfiihrbar, in der .Lysistrate' besteht der
eine Halb-Ch. aus Greisen, der andere aus Frauen.
Dass dergleichen otters vorkam, geht aus Schol.
Aristoph. Eq. 509 hervor, wo berichtet wird, dass
bei der Teilung des Ch.s in zwei Gruppen die
-beiden Halbchore ungleich gross gewesen seien,

z. B. dreizehn Manner und elf Erauen, dreizehn
Frauen und elf Kinder, mehr Greise als Jiinglinge
umfasst hatten.

Yon der Mannigfaltigkeit der Eollen, in denen
die dramatisehen Chore erscheinen konnten, geben
die erhaltenen Dramen noch Zeugnis. Insbe-
sondere schaltet die Komoedie mit grosser Frei-
heit, indem sie den Ch. auch aus Tiergestalten,

Phantasiegestalten, Personificationen aller Art zu-
sammensetzt; ubermenschliehe Wesen (,Okeani-
den' im Prometheus, ,Eumeniden' im letzten Stuck
der Orestie) hat auch die altere Tragoedie inehr-
fach verwendet, wahrend seit der sophokleischen
Zeit grOssere Einformigkeit in der Auswahl der
Choreutenrollen Platz greift.

Die Charakteristik der Choreuten in Kleid
und. Maske war im wesentlichen in der gleichen
Weise durchgeffihrt

, wie bei den Schauspbdern,
Tgl. A. Miiller 226f. 270f., s. Schauspieler,
Maske n. Dass auch das Schuhwerk der Cho-
reuten in seinem Schnitt dem der Schauspieler
ahnlich war, darf man aus der Gleichheit der
Namen schliessen (Crusins Phil. XL VIII 203),
doch mfissen die Schuhe der tragischen Choreuten,
Tim zum Tanze geeignet za sein, geringere Hehe
der Sohlen gehabt haben als die Kothurne der
Schauspieler. Wenn Istros (Vita Soph. 128 W.)
berichtet, Sophokles habe rag 'Uvxdg y.QtjmSag
fur Schauspieler und Choreuten zuerst "in An-

wendung gebracht, so lag die Neuerung wohl
nicht in der Form, sondern in der Farbe des
Schuhes (Bergk Gr. Litt.-Gesch. Ill 97, 335).
Bei lebhafterem Tanze milssen die Choreuten natiir-

lich ihre Himatien ablegen (anoSvaai, yvftveto&ai),

vgl. Aristoph. Ach. 607; Thesmoph. 655; Lysistr.

615. 637. 662. 686. Alexis frg. 237 K. Schol.
Aristoph. Pac. 729. Plato Menex. 236 d. Von der
phantastischen Ausstattung der ChSre in der alte-

10 ren Komoedie besitzen wir ausser den litterarischen

Nachrichten noch bildliche Zeugnisse in einigen
scliwarzfigurigen Vasenbildern im Brit. Museum
B 509 (Journ. Hell. II Taf. XIV), Berlin 1697.

1830, Boston (Bull. Napolet. N. S. V Taf. 7, 1.

Robinson Catalogue of gr. and rom. vases in the
museum of fine arts in Boston 372), die uns Cho-
reuten aus dem Ende des 6. und Anfang des

5. Jhdts. vorfiihren, vgl. Bolte De mouum. ad
Odysseam pertinentibus 45. 95. Poppelreuter

20 De comoediae att. primordiis 6.

Typisch, wenn auch im Laufe der Zeit man-
cherlei Veranderungen im einzelnen unterworfen
ist das Costum des Satyr-Ch.s. Wahrend dieses

in iiltester Zeit noch manche Ziige von der Bocks-
gestalt der peloponnesischen Satyroi (s. d.) beibe-

halten hatte (vgl. Aeschylus frg. 207 N.), wurde
es spaier unter dem Einfluss des ionisch-atti sehen
Silens-Typus uingestaltet. Ein kurzer Bocksfell-

Scluirz, an dem vorne der aufgerichtete Phallos,

SOruckwarts der Schwanz befestigt ist, bildet seit

der Mitte des 5. Jhdts. neben der Maske mit
Pferdeohren den wesentlichen Bestandteil der Be-
kleidung; unter den bildlichen Zeugnissen sind
von besonderem Interesse der Pandora-Krater Brit,

Mus. Catal. HIE 467 (Journ. Hell. XI Taf. 11)
und die Neapeler Vase 3290 H. (Mon. d. Inst. Ill

31), vgl. Wieseler Das Satyrspiel. Wernicke
Herm. XXXII 1897, 290f. S. Satyrspiel.

Die Bolle des Ch.s bei den Auftun -

40rungen der klassischen Zeit. Der Ch. zieht

durch die Parodos (s. d.) in die Orchestra ein,

nur in seltenen Fallen kommt er aus der Skene

:

vgl. Dorpfeld-Eeisch Das griech. Theater
181, In der Kegel marschiert der tragische Ch.
mit einer Front von drei, der komische mit einer

Front von vier Mann ein (s. o.). Fiir den Einzug
mit einer breiteren Front von sechs Mann hat
man bei Aristophanes Beispiele nachweisen wollen

;

vgl. Arnoldt Ch.-Partien bei Aristophanes 35f.

50 Ausnahmsweise erfolgt der Einzug der Choreuten
oxogddijv, einzeln oder in kleinen Gmppen (Poll.

IV 109), so in den .Eumeniden' (Vit. Aesehyli)
und im Oed. Col. 117f. In zwei getrennten Ab-
teilungen ist der Ch. in der Regel dann einge-

zogen, wenn er aus zwei verschiedenartigen Halb-
choren bestand, wofiir die ,Lysistrate' ein Beispiel

giebt; vgl. auch Eurip. Troad. 152. 165. Durch die

Handlung bedingt ist es, wenn im ,Aias' der Ch.
in zwei Teile geteilt nach verschiedenen Seiten

60 abzieht und bei der Epiparodos (s. d.) durch ver-

schiedene Zugange wieder herein kommt. Ganz
vereinzelt endlich sind die Falle, wo der Ch. schon
bei Beginn des Stuckes anwesend und in ruhender
Haltung vor der Skene angeordnet erscheint, wie
in Euripides ,Schutzflehenden'. Der Einzug. der
in der altesten Zeit das Drama eroffnete" fvgl.

Aischylos ,Perser' und .Schutzflehende') , erfolgt
spaterhin immer erst wahrend oder nach dem Pro-
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logos. Der alteren Sitte entspricht es, dass der
Ch. unter Gesang oder parakatalogischem Vor-

trag (s. u.) einzieht; der Marsch erfolgte dann
wahrend der Anapaste. Aus der Lange dieser

anapastischen Systeme in den Dramen des Ai-

schylos und in Sophokles ,Aias' hat man mit Recht
auf einen feierlichen Umzug langs des Orcbestra-

Umkreises geschlossen. Inwieweit dort, wo die

anapastischen Systeme kurz sind oder ganz fehlen,

auch ein Teil der lyrischen Strophen wahrend
der Marschbewegung gesungen wurde, ist eine

strittige Frage. Allzu weitgehende Folgerungen
fiber die Art des Einmarsches hat Myriantheus
(Die Marschlieder im griech. Drama) zu ziehen

versucht. In sehr vielen Fallen zieht aber der

Ch. schweigend ein, wobei entweder nur die yult]

avXr/aig oder die am Schlusse des Prologes vom
Schauspieler vorgetragenen Trimeter oder Mono-
dien die Rhythmen des Marsches angaben; der

Ch. tragt dann erst, nachdem er in der Orchestra
angelangt ist, die melische Parodos unter ent-

sprechenden Tanzbewegungen vor (A. Miiller 271)
und verbleibt wahrend des ganzen Dramas in

der Orchestra (s. o.). Die nach dem Vorgang
G. Hermanns von A. Miiller u. a. verfochtene

Hypothese, dass der Ch. auf einem besonderen
Gertist in der Orchestra gestanden habe, darf heute

als widerlegt gelten, s. Orchestra, Thymele.
Die Choreuten werden sich in der Nahe der Schau-
spieler und der Skene wahrend der Epeisodien so auf-

gestellt haben, dass sie den Zuschauern den Aus-
blick auf die Mitte des Spielplatzes nicht verdeck-

ten ; wie es scheint, standen sie meist in der Nahe
des einen oder, in Gruppen geteilt, in der Nahe
beider Zugange. So erklart es sich, dass sie die

durch die Parodoi nahenden Personen herankommen
sehen und von denSchauspielern, die auf die Skene
zuschreiten , in der Regel zuerst gesehen und
angesprochen werden; vgl. Dorpfeld-Reisch
Das griech. Theater 182. An eine regelmassige
Teilung in Halbchore wird man dabei in der Tra-

goedie nur selten, hiiuflger in der Komoedie zu
denken haben , wie auch Hephaistion p. 71 an-

giebt, dass die Choreuten der Komoedie vor der

Parabase avuxQoaomov aV.rjXoig axavrsg angeordnet
waren. In der Regel wird wahrend der Epeisodien

eine freiere Art der Aufstellung ublich gewesen sein

;

nicht selten sehen wir den Ch. auch in lebhaftere

Bewegung geraten, sei es, dass er zu den Thiiren

der Skene sich driingt, sei es, dass er den Schau-

spielern in den Weg tritt oder mit ihnen hand-
gemein wird.

Dagegen muss man fiir den Vortrag der Ch.-

Gesange ein engeres Zusammenschliessen und eine

kunstvoll-orchestische Anordnung des Ch.s anneh-

men. Wahrend der Stasima ist nur in seltenen

Fallen ein Schauspjieler anwesend, der dann in

ruhiger Haltung vor der Skene weilt (Arnoldt
Chor. Technik des Euripides 42f.). In der Regel

ist daher der Ch. wahrend dieser Gesiinge der

Riicksicht auf die Skene entbunden und ganz sich

selbst uberlassen. Beim Vortrag der Parabase

wandte der Ch., der wahrend der Epeisodia den

Schauspielern halb zugekehrt war, sich den Zu-

schauern ZU (jiaoajSairsir, Heph. p. 71).

Nur ausnahmsweise erfolgte wahrend des Stuckes

ein Auszug des Ch.s (fiezdoiaoig Poll. IV 108,

vgl. Aischylos Eumeniden, Soph. Aias, Eurip. Alk.,

Aristoph. Ekklesiazusen), worauf dann ein zweiter

Einzug (imjidoo&og) erfolgen musste.

Der Abzug des Ch.s am Schlusse des Stuckes

{sg-odos, ayodog Poll. IV 108) geschah in der

alteren Tragoedie mit ahnlichem oder noch grosse-

rem Pomp als der Einzug; die Schlussstucke der

aeschyleischen Trilogieen ,die Eumeniden' und die

,Sieben' konnen uns davon eine Vorstellung geben.
Spater wird eine rascherere und weniger feier-

10 liche Art des Abzuges , die sich zuerst bei den
Anfangs- und Mittelstiicken der Trilogie einge-

biirgert hatte, allgemcin ublich. Die wenigen
anapaestischen Verse, wahrend welcher bei So-
phokles und Euripides der Ch. abzuziehen pflegt,

lassen ein rasches Abtreten der Choreuten er-

schliessen.

Vortragsweise der chorischen Partien.
tiber die Vortragsweise der in den Hss. dem Ch. zu-

gewiesenen Partien besitzen wir keine zureichende
20 Uberlieferung und konnen meist nur aus Inhalt

und Versmass der betreifenden Partien Schlusse

dariiber ziehen. Die kleineren Zwischenreden,

meist 1—3iambische oder anapaestische Verse,

die Bemerkungen nach den Eeden der Schau-
spieler, Ankundigungen von Auftretenden und Ant-
worten auf ihre Fragen oder Aufforderungen an
den Ch. enthalten, werden gewiss mit Recht dem
Ch.-Fuhrer zugewiesen, der die Aufgabe hat, zwi-

schen dem Gesang des Ch.s und dem Dialog zu

30 vermitteln. Dass auch die Anapaeste, wahrend
deren der Einzug des Ch.s erfolgte, vom Ch.-Fiihrer

allein vorgetragen wurden, wird jetzt fast all-

gemein angenomnien. Gleiches gilt von denwenigen
Verscn des Ch.s am Schlusse der Dramen des

Sophokles und Euripides, den ,Exodika' f Schol.

Arist. Vesp. 270. Arnoldt 358), in denen all-

gemeine Betrachtungen , Anreden an die Schau-
spieler, den Ch. oder das Publicum (Eurip. Iph.

Taur. Phoen. Orcst.) enthalten sind ; vgl. Arnoldt
40 Chor. Technik des Euripides 355. Muff Cho

rische Technik des Sophokles 10. Uber die Streit-

frage, welche Ausdehnung dabei der melodrama-
tische Vortrag hatte, s. Parakataloge. Bei den
lyrischen Partien des Ch.s und bei den Wechsel-
gesangen, insbesondere bei den xo/xfioC (s. d.), ist

neben dem Ch.-Fiihrer auch der iibrige Ch. be-

teiligt; beim Vortrag dieser epeisodischen Ch.-

Lieder wird eine Teilung des tragischen Ch.s
in einzelne Gruppen, auch ein Hervortreten ein-

50 zelner Choreuten angenommen werden diirfen (vgl.

Arnoldt Chorische Technik bei Euripides 226f.j,

ohne dass man in der Individualisierung des Ch.s
zu weit gehen diirfte. Sicher steht fur Aga-
memnon 1344; Eumeniden 585f. fvgl. 252) Aias
866; Trach. 863; Oed. Col. 117, dass die er-

regt gesprochenen Verse auf einzelne Choreuten
verteilt warcn. Ahnliches ma? Ofter in der Ko-
moedie geschehen sein, wofiir die ,Lvsistrate' ein

Beispiel giebt (v. 696f.), vgl. A. Miilier 218. 417.

60 Fur den Vortrag der Stasima in der Tragoedie
ist eine Verteilung von Strophe und Antistrophe

auf die beiden HalbchSre nicht anznnehmen. s.

A i/o g ia mvl'H/j.i/6Qiov. Hemichorischer Vor-

trag fand wohl iiberhaupt nur dort statt, wo der Ch.
aus verschiedenartigen Bestandteilen zusammen-
gesetzt war (s. o.) oder durch die Situation eine

Zweiteilung des Ch.s erfordert war. In der Ko-
moedie sind sokhe HalbchOre bezw. Doppelchiire



2399 Chor Chor 2400

efters verwendet worden (s. o.), atieh ist durch CXXXVII 163). Die charakteristische Tanzart
den Gang der Handlung hier offcer als in der der SatyrchOre 1st die Sikinnis (s. d.) ; doch mag
Tragoedie eine Teilung des Ch.s eingetreten. Aber hier grosse Mannigfaltigkeit geherrscht haben.
auch dort, wo der Ch. eine Einneit bildete, soheint, Auf die oxrjftara des Satyrchors weist Euripides
entsprechend der grtisseren Zahl der Choreuten, Kykl. 220 hin. Sophokles hatte in seinem ,Am-
hemichorischer Vortrag die Eegel gebildet zu phiaraos' die Buchstaben eines Namens durch Tanz-
haben. figuren dargestellt, Athen. X 454 P.

Die Vermutungen liber die Rollen, welche in Auch in der Komoedie spielt der Tanz eine
der Tragoedie den Halbchorfiihrern zufielen, ent- grOssere Eolle als in der Tragoedie. Hyporche-
behren meist einer geniigenden Grundlage. Falle, lOmata warcn hier zahlreich (Athen. XIV 630 E).
wo ihr Eingreifen sicher scheint, wie Aesch. Sept. Besonders beliebt war der xdgdaS (s. d.), eine
355, sind vereinzelt. Dagegen lost in der Ko- lebhafte und unziichtige Tanzart (Aristoph. Nub.
moedie der Halbchorfuhrer mit dem Vortrag der 540. Theophr. char. 6). Auch die Reden der
Antepirrhematica wohl regelmassig den Koryphaios Schauspieler haben die Choreuten vielfach mit
ab, der die Epirrhematica vortritgt; vgl. Zie- mimischen Tanzgeberden begleitet (Schol. Ari-
linski Gliederung 266. stoph. Nub. 1352. Bergk Litt.-Geseh. Ill 165),

Von der Parabase ist der ganze erste Teil was iibrigens auch der alteren Tragoedie nicht
(der sich in xofiftduov, jzagdpaoig, fiaxgov (xriyog) vollig fremd war. Welche Ausdehnung der Ch.-
gliedert), wie nach dera Vorgang Hermanns jetzt Tanz wahrend der yon den Chorfuhrern allein

fast allgemein angenommen wird, ebensn im zwei- 20 Torgetragenen Partieen hatte, hat Zielinski
ten Teil das irnggrifia und dvTsmggt;/j,a vom Ch.- Gliederung 349 gezeigt. Im ,Plutos' scheinen die
Fuhrer(bezw. Halbchorfuhrer), der hier den Dichter Choreuten iiberhaupt nur als Tanzer verwendet
vertritt, allein vorgetragen worden; die Frage, worden zn sein, wahrend die Gesangapartieen vom
ob Ode und Antode vom Gesamt-Ch. oder von Koryphaios allein vorgetragen wurden (Zielinski
den beiden HalbchOren gesungen wurden, darf 273). So erklart es sich, class auch die jiingere
man wohl auch hier zu Gunsten des hemicho- Komoedie auf den Tanz nicht vollig Verzicht
rischen Vortrages entscheiden, s, Parabase. leistcte (s. u.).

Alle selbstandigen Gesange des Ch.s sind Die Vortrage und Tanze des Ch.s werden in— wenigstens in alterer Zeit — unter Tanzbe- der Eegel von Flotenmusik begleitet, die bei den
wegungen vorgetragen worden. Als Grundschema 30 komischen wie bei den tragischen ChOren seit

fiir die Tanzaufstellung wird man das xsjgdyavov den Anfangen des Dramas ublich war. Wie es

oyrj/ia ansehen diirfen; denn wenn die Nachrichten scheint, war jedem Ch. immer nur ein FlOtenspieler
dariiberauch erst spat sind (s. o.), so haben wir beigegeben (Kahler Comment. Ribbeck, 317), der
doch keinen Grund, sie fiir unrichtig zu halten. dem Ch. beimEinzug und Auszug vorauszog. Schol.

Das schliesst natiirlich nicht aus, dass unter Aristoph. Vesp. 582; vgl. Kratin. frg. 276 K. (bei

Umstanden auch kreisfOrmige Tanze stattfinden Suid. I 2, 324 s. i^ddioi v6;wi]. Die Flote wird
konnten (evxvx/.og x°QEla Aristoph. Thcsmoph. als Begleitinstrumcnt in den Draiuen selbst mehr-
968. 953). Von dem Tanze selbst vermogen wir fach erwahnt; vgl. Soph. Trach. 217. Arist. Av.
kein klares Bild zu gewinnen. Die Annahme, 268. 659. 683; Eccles. 891. In spaterer Zeit scheint

dass bei Strophe und Antistrophe ein Umwandeln 40 die tpdij avlr^oig insbesondere in der Komoedie
des AltaTs erst in der einen, dann in der andern grOssere Bedentung gewonnen zu haben , da an
Richtung stattgefunden habe, beruht auf der von Stelle der Tanzgesange vielfach gesangloser Tanz
Crusius (Commentationes Ribbeckianae 3f.) mit mit Flotenmusik getreten war. Uber die Aus-
Recht zuriickgewiesenen Voraussetzung, dass Stro- wiichse der begleitenden Flotenmusik vgl. Hor. ad
phe und Antistrophe mit bestimmten .Wendungen' Pis. 202, s. Auletik.
vorgetragen worden seien. In der Zeit des Thespis, Neben der Flote ist nicht nur beim Unter-
Phrynichos und Aischylos miissen die Tanze der richt, sondern auch beim Vortrag gelegentlich
Tragoedie ungemein mannigfaltig gewesen sein, Kitharspiel verwendet worden vgl. Plut. de glor.

vgl. Aristoph. Vesp. 1478. Phrynich. frg. 3 (Schol. Athen. 6. Sextus Emp. xooq iia^jfi. VI 17 p. 751
Aristoph. Ran 688. Bergk Litt.-Gesch. Ill 266). 50 Bekk. Hor. ad Pison. 216. Gevaert Hist, de
Aristoph. frg. 677f. Athen. I 22 A. Einige Namen la musique II 518. Schon im Wettstreit zwi-
tragischer Tanze hat noch Poll. IV 105 uberliefert. schen Euripides und Aischylos bei Aristophanes
Seit der zweiten Halfte des 5. Jhdts. haben die (Ran. 1281. 1304) scheint auf solche gelegent-
Tanze mehr und mehr ein typisches Schema an- liche Verwendung der Kithara angespielt zu werden.
genommen, die Vernachlassigung des Tanzes wird Sophokles hat als Thamyris selbst die Kithara
schon vomKomiker Platon frg. 130 K. scharf ge- gespielt (Athen. I 20 F); kitharspielend erschien
tadelt.

_

Fur die Stasima war die als Emmeleia (s. wohl auch Agathon bei Arist. Thesm. lOOf. Eine
d.) bezeichnete Tanzart vorherrschend. Doch fehlte Kithara sehen wir in den Handen eines Choreuten
es auch in der Zeit des Sophokles und Euripides sowie neben dem sitzenden Dichter auf der Satyr-
nicht an Ch.-Gesangen, die mit lebhaft bewegtem 60 spielvase in Neapel 3240 H. Ein y.iOdocaua ~hr.

Tanz vorgetragen worden sein miissen ; vgl. Soph. Baxywv Evoi.icSov wird erwahnt in der Inschrift

Ant. 1115; Ai 693; Oed. R. 1086; Trach. 205. Bull.' hell. XVIII 85. In der Kegel wurde die

Eur. El. 857; Here. fur. 763; Bacch. 1153. Kithara wohl nur beim Einzelgesang, nicht beim
Hauflger als in der Tragoedie sind die leb- Ch.-Gesang verwendet. Ein yogoxi&agsvg xgaytxog

hafteren Rhythmen und Tanze im Satyrspiel; vgl. wird in der Inschrift von Aphrodisias CIG 2759
Cramer Anecd. Paris I 20; sie fanden sich hier (2. Jhdt. n. Chr.) zwischen yogavXijg und yogo-
auch schon bei den Einzugsliedern (Marius Victor. xt&agevg genannt (denn diese Lesart verdient wohl
n 11. VI 99 K; vgl. Blass Jahrb. f. Philol. den Vorzug vor der bei Le Bas-Waddington
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1620a. Liermann Dissert. Hal. X 115. 119 ge- Lukillios Anth. Pal. XI 11 wird das yogov s^siv

gebenen: x°Q<? tgayixqi). als charakteristiseh fiir den Tragoeden wie •fiir

Der dramatische Ch. in der hellenisti- den Choraules bezeichnet.
schen Zeit. Es ist neuerdings vielfach die Mei- Wenn daher in den Technitenverzeichnissen der
nung ausgesprochen worden, dass seit dem Be- delphischen Soterien (Wescher-Foucart Inscrip-

ginn der hellenistischen Zeit der dramatische Ch. tions de Delphes 3—6) tragische Choreuten nicht
vollig abgeschaftt worden sei; vgl. Liiders Dio- besonders angeftthrt werden, so liegt es nahe,
nysische Kiinstler 116f. Christ S.-Ber. Akad. anzunehmen, dass die Mitglieder der Auleten-
Miinchen 1894,22. Be the Prolegomena zur Ge- chore auch als Choreuten der Tragoedie verwendet
schichte des Theaters 245. Es fehlt aber, wie 10 worden sind (v. Jan Verhandl. XXXIX. Philologen-
mir scheint, nicht an Thatsachen, die den Fort- vers, zu Zurich 87). Auf einen Ch., der im Drama
bestand des Ch.s bis in die romische Zeit hinein mitgewirkt hat, scheint auch die Angabe der deli-

wenigstens fiir die Tragoedie mit geniigender schen Inschrift von 279 v. Chr. (Bull. hell. XIV
Sicherheit erschliessen lassen ; vgl. Capps Amer. 396 Z. 85) zu weisen: %og<p rm ysvoftsvqi meg
journ. of archaeol. 1895, 287, Dtirpfeld-Reisch xwfModoig xai %<# zgaytydqi Agdxovti roTg Libei-
Das griechische Theater 258. £a/usvoig x<o dec? Sadsg An den Ch. der At)-

Fiir die aristotelische Zeit ist der Tragoeden- Lddsg, der in der Zeile vorher ausdriicklich als

Ch. vielfach bezeugt; vgl. Arist. Poet. 18, 1456; x°Q°s yvraix&v bezeichnet wird, wird man hier

Pol. HI 3, aber auch die pseudo-aristotelischen darnm nicht denken kOnnen, weil der Ch. offen-

,musikalischen Probleme' (ngofHrju. <pva. XIX; 20 bar irgendwie bei oder nach der imdei£ig in Tha-
vgl. Ruelle Rev. des e"tudes gr. IV 2361), die tigkeit getreten ist (vgl. Z. 100: Ch. fiir den
als nachtheophrastisch betrachtet werden (s. Bd. II FlOtenspieler Timostratos).

S. 1047), setzen ihn uberall voraus, p. 918 b. War aber bei den Wiederauffiihrungen der
920a. 922b. Dass auch Tragoeden-Choregie fur ,alten Tragoedien' der Ch. ublich, so wird es

eine Anzahl von Orten bis ins 2. Jhdt. hinein schwer, sich die ,neuen Tragoedien' ohne Ch. zu
bezeugt ist, mag man nicht als entscheidend an- denken ; bisher fehlt es uns wenigstens an irgend
sehen, da die Choregie (s. d.) der spateren Zeit einem Zeugnis dafiir, dass im griechischen Alter-

nicht notwendig die unmittelbare Fiirsorge fiir turn die Kunstform der chorlosen Tragoedie be-

einen Ch. in sich schliesst. Wohl aber fallt die kannt gewesen sei. Fiir den ununterbrochenen
Thatsache schwer ins Gewicht, dass die alteren 30 Fortbestand des Tragoeden-Ch.s bis in die romische
Tragoedien, vor allem die des Euripides, die ganze Zeit tritt jetzt auch Leo Rh. Mus. LII 518 ein.

hellenistische Zeit hindurch aufgefiihrt worden Natiirlich ist aber dieser Tragoeden-Ch. der
sind. Die Annahme, dass dabei die Ch.-Gesange hellenistischen Zeit in vielen Beziehungen ver-

teils ganz gestrichen, teils durch einen Sprecher schieden von dem Ch. des 5. Jhdts. Schon seit

vorgetragen worden seien, lasst sich nicht er- der euripideischen Zeit war immer weniger Ge-
weisen. Denn die dafiir citierte Stelle des Dio wicht auf die Tanzflguren des Ch.s gelegt worden;
Chrysost. XIX (LXIX) 487 R., II p. 258 von Arnim in spaterer Zeit scheinen die tragischen Choreuten
bezieht sich nur auf Einzelrecitationen der Kaiser- ihre Gesange fast ohne Tanzbewegung vorgetragen
zeit. Es ist wohl denkbar, dass in kleinen Thea- zu haben ; Diogenes der Babylonier bezeugt fiir

tern vom Range moderner W'inkelbuhnen gelegent- 40 das Drama des 2. Jhdts. v. Chr. den Wegfall
lich klassische Tragoedien in solcher Verstiimme- der bgyrjatg (bei Philodem. de mus. IV 7 p. 70 K.).

lung vorgefuhTt wurden, als die Regel darf man Auch die Anzahl der Choreuten ist jetzt ver-

es nicht betrachten. Aristophanes von Byzanz ringert worden ; dies erklart sich leicht daraus, dass

hat fiber mannigfaltige Veranderungen , die die die Choreuten von den Vereinen der ,dionysischen

Dramen bei spateren Auffuhrungen erfahren haben, Kiinstler' beigestellt und auch vielfach von diesen

berichtet, von einer derartigen tiefeingreifenden Vereinen oder den einzelnen Tragoeden selbst

Umgestaltung, wie der Wegfall des Ch.s sie be- besoldet werden mussten ; sieben Choreuten sehen
dingen wurde, weiss er nichts; die Notiz Schol. wir auf dem kyrenaeischen Wandgemalde (s. o.);

Eur. Or. 176 setzt vielmehr den Ch. auch im auf den Brauch, eine kleine Schar von Sangern
Theater seiner Zeit voraus (v. Wilamowitz Eu- 50 durch Statisten zu einem vollen Ch. zu erganzen,

ripides Herakles I 152). Auch die lateinischen scheint sich Menander frg. 165 K. zu beziehen.

Dichter vermochten, als sie griechische Tragoedien Auch fiir das Satyrspiel der hellenistischen

fur das rOmische Theater bearbeiteten, den Ch. Zeit lasst sich, soweit unser diirftiges Material

nicht vollig zur Seite zu schieben. Schlusse erlaubt, der Fortbestand des Ch.s be-

In der That ist nicht abzusehen, warum in haupten. Fur die Satyrspiele des Sositheos geht
der hellenistischen Zeit, wo fiir die Vortrage von dies aus der Fassung des Dioskorides-Epigrammes
FlOten- und Kitharspielern die Mitwirkung von Anthol. Pal. VII 707 hervor; ebenso setzt ein

Choren allgemein ublich ist (vgl. Choraules, Fragment aus dem ,Menedemos' Lykophrons bei

Xogox i&agzvg , Choropsaltria, Xogtxoi Athen. X 420 a den Satyr-Ch. voraus. Auch ein

d;.'(yi'£c), bei Tragoeden der Ch. in Wegfall ge- 60 pompeianisches Mosaik der casa del poeta, das

kommen sein sollte. Hat doch selbst der Tra- wohl einem hellenistischen Original nachgebildet

goede Iason am Hofe des Partherkonigs Orodes ist (Mus. Borb. n 56. Wieseler Theatergebaude

(53 v. Chr.) bei dem Vortrag einer Partie der T. VI 1) zeigt uns zwei Satyrchoreuten; vgl.

euripideischen Bakchen seinen Ch. mit (Plut. Crass. Robert Gott. Gel. Anz. 1897, 40. Chorisches

33). Ebenso sehen wir auf dem Wandgemalde Sat)Tspiel haben auch die ROmer vor Augen ge-

eines kyrenaeischen Grabes bei Wieseler Theater- habt, als sie die griechische Dichtungsform auf

gebaude T. XIH die tragischen Schauspieler von die rOmische Biihne zu iibertragen versuchten,

sieben Choreuten begleitet, und im Epigramm des wie Horaz ad Pisones 220 lehrt. Welcher Art die

Pauly-Wlssowa 111 76
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hellenistischen SatyrchSre gewesen seien, wissen

wir freilich nicht. Yielleicht sind hier die Cho-

reuten mehr als Tanzer denn als Sanger thatig

gewesen.

Anders steht die Frage fur den Oh. in der

Komoedie der hellenistischen Zeit. Ausdriicklich

bezeugt ist ein komischer Ch. von sieben Personen

filr die erste Halfte des 3. Jhdts. v. Chr. durch

die Technitenlisten des delphischen Soterienfestes

(J. Millie rs Handb. d. Altertumswissensch. V 3)

274f. [Eeisch.]

Chora (fj Xwga d. h. appellativisch die Statte

einer Niederlassung), Name verschiedener Ortlich-

keiten, die meist von der Kiiste etwas abgelegen

waren, in Gallien, Agypten, Thrakien. Der Name
scheint erst in spaterer Zeit (fruhester Gewahrs-

mann Plinius d. a.) haufig angewendet wor-

den zu sein. Heutzutage ist der Name in von

(s. o.), und auch noch bei dem kleinen Pest der 10 Griechen bewohnten Gegenden filr grosse Dorfer

winterlichen Soterien um 150 v. Chr. werden vier vielfach iiblich.

Xogsvrai xwfimdov genannt ^Etprjij,. dgx- 1883,

161. 1884, 218); Tiber die delische Inschrift von 279

v. Chr, s. o. S. 2402. Allein die Beziehung dieser

Choreuten zu den Schauspielpersonen der einzelnen

Stiicke kann nur sehr locker gewesen sein. Zwar
steht offenbar noch in dem Stiicke des Diphilos,

das Plautus im ,Eudens' nachgebildet hat, der

Ch. in unmittelbarer Beziehung zu dem Gang

1) Stadtchen in Thrakien an der PTopontis,

gegeniiber der Insel Prokonnesos, mit einer Rhede
(beimjetzigen'ily. rewgyiog), 4,6 km. siidlich von

Ganos, 6,6 km. nordostlich von Myriophyton (tiirk.

Mirefte) an dem Kustenwege langs der Propontis.

Ob Ch. der alte Name der Stadt war, ist zweifel-

haft. Insehriften weisen auf alte Besiedlung und

die Verehrung des Apollon Mvqttjvo; km (A. Pa-

der Handlung. Aber im allgemeinen fiihrte, wie 20 padopulos-Kerameus 'EXL &doL 2vXX. h
•wir das schon bei Aristophanes ,EkkIesiazusen'

und ,Plutos' sehen, die Entwicklung der Ko-

moedie immer mehr zu einer Einschrankung der

Ch.-Vortrage, wahrend die alte Vorliebe der Ko-

moedie filr lebhafte pantomimische Tanze leben-

dig blieb. Der Ch. sinkt immer mehr zu einer

Schar von stummen Personen herab, denen nur

noch die Aufgabe zufallt, in den Pausen der Hand-
lung die Zuschauer durch ihre Tanze zu ergotzen.

KoivjnoUi XII nagagz. 104), der wohl dem sonst

bekannten Apollon Mvgwpog entspricht. Byzan-

tinische Reste s. A. Papadopulos a. a. O. Im
Mittelalter leisteten die Einwohner dem byzanti-

nischen Kaiser Ioannes Kantakuzenos 1343 n. Chr.

Widerstand. Bei der Bestiirmung soil ein Erd-

beben einen grossen Teil der Mauern zerstort

haben. Der Kaiser verbot die Pliinderung und
setzte Archonten (d. h. Aedilen) ein, die die

Als ein Hinweis auf solche Ch.-Tanze ist wohl 30 Mauern herstellten, dass sie besser als zuvor waren.

die Aufschrift Xogov zu verstehen, die sich nach

dem Zeugnis Vit. Aristoph. lip. XXVIII Diibner

in den Hss. der jungeren Komoediendichter vor-

fand. So mOgen allmahlich die Ch.-Tanze viillig

aus dem Verbande des Stiickes losgelost worden

seien, so dass der Ch., wie die rOmischen Nach-

bildungen der neueren Komoedie uns zeigeu, audi

voTlig in Wegfall kommen konnte.

Ch. im romischen Drama. Die Eolle, die

Hernach fielen die Einwohner vom Kaiser ab und

stellten sich auf die Seite der Kaiserin Anna,

Ioann. Cantac. II 47 Sch. Jetzt fj Xmga; das

Ortchen erscheint beim Voriiberfahren an der

Kiiste recht unbedeutend, aber giinstig gelegen.

2) In Thrakien. Nach Ioannes Kantakuzenos

III 35 Sch. ein Kloster (,«oi>»J) , in das 1342 n.

Chr. ein gewisser Sabas verbannt wurde. Nicht

dasselbe, wie der befestigte Ort Ch., dessen Bewoh-

der Ch. im Drama der Romer spielt, ergiebt sich40ner dem Kaiser 1343 Widerstand leisten wollten.

unmittelbar aus den litterarischen und socialen

Verhaltnissen, die bei der Ubertragung des grieehi-

scheu Dramas nach Rom massgebend waren. In

der Komoedie ist der Ch. bis auf wenige Rudi-

mente vollig beiseite geblieben (s. o.); vgl. Dio-

medes GL I 491 KeiL In der Tragoedie fullt

der Ch. mit seinen Gesangen die Pausen der Hand-

lung aus (Hor. ad Pison. 193. Donat. Argum.
Andr.), greift aber nur selten in die Handlung

[Burchner.]

3) Xwga bezeichnet in Rhodos das engere

Heimatland , Hauptstadt und Insel Rhodos , im

Gegensatze zur Peraia an der karischen Kiiste —
und sicherlich auch zu den rhodischen Inseln. Es

gab einen besonderen argarayog ixl xav yoigav,

dem der azgarayog Itu to ztigav gegeniibersteht,

Hiller v. Gaertringen Athen. Mitt. XX 1895,

377ff., 3 (= IGIns. I 49) Z. 25, vgl. S. 382ff., 4,

selbst'ein; vgl. Grysar S.-Ber. Akad. Wien. XV 50 an anderer Stelle noch genauer bezeichnet als

(1855)384. Ribbeck R6m. Tragoedie 607. 631f. azgazayr/oag jx ndvzmv [tii rag] xAqq; za; iv

0. Jahn Herm. II 227. Capps Amer. journ.

of archaeol. X 297. Die Rolle. die dem Ch. im
Drama des 1. Jhdts. n. Chr. zufallt, hat Leo
Rh. Mus. LII 509 charakterisiert. Inwieweit in

alterer Zeit an Stelle wirklichen Ch.-Gesanges der

Einzelvortrag des Ch.-Fiihrers getreten ist, bedarf

noch naherer Untersuchung; vgl. Leo Plautin.

Forschungen 85. Der Ch. besteht aus berufs-

rai vdootvi, IGIns. I 701. Unter diesem Strategen

stand der dysftcov ijzl rag x.u>gag (IGIns, I 44.

M. Holleaux Bull. hell. XVIII 1894, 398); der

einzige uns bekannte bekleidete sein Ami in Kriegs-

zeit, d. h. wohl wahrend einer feindlichen Inva-

sion der Insel (xaza xolsuov = mithradatischer

Krieg von 88 v. Chr.?). Bekanntlich haftet heut-

zutage der Name Ch. namentlich in der griechi-

massig aupgebildeten Mannern , meist Sclaven 60 schen Inselwelt vorzugsweise an den Hauptorten

griechischer Herkunft; er wird vom Flotenspieler

chorieis tibiis, i. e. choraulicis begleitet, die An-

zahl der Sanger ist unbestimmt, Diomedes GL I

791: vgl. Friedlander bei Marquardt St.-V.

Ill 2 545. Uber den Ch, im Pantomimus s. d.

Litteratur iiber den Ch. im Drama bei A.

Muller Griech. Biihnenaltertumer 202f. G. Oeh-
michen Buhnenwesen der Griechen und EOmer

[Hiller v. Gaertringen.]

4) 'H y_(x)Qa ist ganz natiirlich auch in den

griechischen Insehriften und Papyrus aus Agypten

eine sehr gewohnliche Bezeichnung fur dieses

Land. Genauer heisst es mit Beriicksichtigung

der altcn Einteilung in Ober- und Unteragypten

tj tn arm y_. y.al ,) y.dto) (CIG III 4697 Z. 46),

fj avm xal xdzoj /. (Leemanns Pap. graec. mus.
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Lugd. Batav. II 29, 9), at re avco xal ai v.azm

X<oqai (CIG a. a. 0. Z. 3). Dementsprechend
hiess Unteragypten nach Strab. XVII 788. Ptolem.
IV 5, ^45.^ 55 in der Volkssprache (xaXsTrai xoi-
v&g) f) xdrm y., und diese Bezeichnung wird der
Angabe bei Plin. n. h. VI 212 Aegypti inferiora
quae Chora vocatw zu Grande gelegen haben
(vgl. XIII 42). Die analoge Bezeichnung far Ober-
agypten % avco %. (Strab. XVn 819) erscheint
beim Geogr. Rav. II 21. Ill 2 als Anoeura, Ad- 10
noeura. An manchen Stellen scheint iibrigens

fj x- im Gegensatz zu der eine Ausnahmestellung
einnehmenden Hauptstadt Alexandreia zu stehen
und das ubrige Agypten zu bezeichnen (0. H irs ch -

feld S.-Ber. Akad. Berl. 1896, 481). [Sethe.]

5) Ort in Gallien. Not. dign. od. XLII 66
praefectus Sarmatarum gentilium a Chora Pa-
risios usque. Vgl. Holder Altkelt. Sprachschatz
s. Chora und Cora, der noch Ionae vita Colum-
bani 39 anfiihrt, wonach es auch einen Fluss 20
gleichen Namens gab (jetzt ,1a Cure', Nebenfluss
der Yonne). Damit wohl identisch der Ortsname
Cora bei Amm. Marc. XVI 2, 3. [Ihm.]

6) XoQa, Bakche auf der chalkidischen Vase.
Roulez Choix des vases peints Taf. V. Hey de-
man n Satyr- und Bakchennamen 28 (Xogco).
CIG 7459 (X(boa). Kretschmer Die griech. Va-
seninsehr. 64.

7) Nereide, auf der rf. attischen Schale in

Munchen 331. Kretschmer a. 0. 202, vgl. 30
Choreia. [Escher.]

Choragium (s. XogrjysTov, XogtjyCa) , die

Gesamtheit der zur Theaterausstattung erforder-

lichen Dinge (Costume, Maschinen, kilnstlerischer

Schmuck der Skene etc.), das instrumentum seae-
narum (Fest. ep. p. 52), vgl. Plaut. Capt. prol.

56 (imquomst, comico choragio eonari desubito
agere nos tragoediam). Vitruv. V 10. Rhetor, ad
Herenn. IV 50. 65. Val. Max. II 4, 6. Plin. n, h.

XXXVI 115. Apul. apol. 13. Wahrend in der 40
republicanischen Zeit Privaten die Lieferung der
Ausstattungsgegenstande ubertragen wurde (s.

Choragus), gab es in der Kaiserzeit ein staat-

liches Zeughaus, wo der Biihnenapparat aufbe-
wahrt wurde, um fiir die Spiele jedesmal beige-

stellt zu werden. Dieses Magazin erscheint unter
dem Namen summum eh/>ragiuni auf dem capi-

tolinischen Stadtplan und bei den Regionariern

(Jordan Topogr. II 117; Forma urbis II 7), es

lag in der drittcn Region in nachster Niihe des 50
flavischen Amphitheaters ; offenbar diente es nicht

nur fiir die Ausstattung der skenischen, sondern
auch der andern Spiele. Das Beiwort summum er-

klart 0. Hirschfeld (Untersuchungen anf dem
Gebiete der rfim. Verwaltungsgeschichte [1876]
182) damit, dass wir es hier mit einem kaiser-

lichen Depot zu thun haben (im Gegensatz zu
dem fiir magistratische Spiele aus dem Aerarium
oder von Privaten ^elieferten Riistzeug). wogegen
Th. Momm sen St.-R. 112 1023, 2 Bedenken er- 60
hebt. Sicher ist, dass der grosse Beamtenkorper
dieses summum elwragium durchweg aus kaiser-

lichen Freigelassenen und Sclaven besteht; in den
Insehriften begegnen uns proeurati?re$ summi
choragii, CIL III 348. VI 297 ; adiutores pro-
citratoris summi choragii, CIL VI 776. 10 086;
eontrascriptores rationis summi choragii, CIL
VI 8956; medicus rationis summi choragii, CIL

VI 10085; dispensator summi choragii, CLL VI
10083. Friedlander bei Marquardt St.-V.
His 547. [Reisch.]

Choragus, bei den Romern derjenige, der die
fur die dramatischen Auffuhrungen notigen Aus-
riistnngsgegenstande (das choragium) zu liefern
hat. Die Bezeichnung ist vom griechischen %o-
Qrjyog entlehnt, doch hat der rSmische Ch. eben nur
ein e der Verpflichtungen, die den griechischen Cho-
regen (s. XoQijyia) in der spateren Zeit oblagen,
und ist in mancher Beziehung eher dem ipano-
fiia&Tje (s. d.) gleichzustellen. Da in Rom die mit
der Leitung der Spiele betrauten Beamten wech-
selten, auch der Director der Schauspieltmppe
immer nur fiir ein Fest in Dienst genommen
wurde, so fehlte es wenigstens in republicanischer
Zeit an einem staatlichen Magazin fiir die Aus-
stattungsgegenstande de3 Theaters und die Schau-
spielkleider. Daher iibergiebt der Staat (d. h.

der jeweilige Festleiter) einem privaten Unter-
nehmer gegen eine bestimmte Entlohnung die
Verpflichtung , fiir Costirme u. s. w. zu sorgen,
vgl. Plaut. Pers. 159: nofov ornamenta (zur Ver-
kleidung eines Miidchens)? a chorago sumito.
Dare debet, praebetida aediles locaverunt, vgl. Trin.

858 ; Cure. 464. Der Ch. musste natiirlich auch bei
der Auffuhrung anwesend sein, um alien an die
Ausstattung gestellten Anforderungen zu geniigen,

so dass er in mancher Beziehung auch die Pflichten
eines Regisseurs erfullen konnte, vgl. Schol. Ter.
Eun. V 4, 45 (eoce rure redeuntem senem): cJw-
ragi est administratio, tit opportune in proscae-
nmm (Weinberger Wien. Stud. XIV 123). In
Plautus Curculio 462 halt der Ch. eine Ansprache
an die Zuschauer. [Reisch.]

Choraios (XaiQaTog), Vater der Kallithea,

Schwiegervater des Atys, Grossvater des Lydos
und Tyrrhenos in der Sage von der Einwande-
rung des Tyrrhenos aus Lydien nach Italien bei
Dion. Hal. I 27 (aus Timaios ; vgl. I 67 und Ti-
maios frg. 19, FHG I 197 fiber die Lyder des
Tyrrhenos in Italien). [TiimpeL]

Choramnaioi (XwoauvaZot) , ein wahrschein-
lich dem centralen Steppengebiet zugehOriges Volk
des persischen Reiches. Nach Ktesias bei Diod.
II 2 soil Ninos wie die iibrigen Vfllker des Ostens,
so auch die Choromnaioi unterworfen haben; sie

nehmen ihre Stelle zwischen den Parthyaioi Der-
bikes Borkanioi und Kannanioi ein. Ktesias hatte
ferner im 10. Buch seiner Persika berichtet: ,die

Ch. sind so wild und schnellfussig, dass sie im
stande sind, Hirsche im Lauf zu erjagen'; Steph.
Byz. Das Gebiet hiess wohl Choramna, eine
nominale Bildung der Wz. chwar- .gliinzen', npers.
chuarram, churram ,heiter, froh, frisch' ; viel-

leicht die wildreichen Oasen am Rande von K5-
histan westlich von Areia. [Tomaschek.]

Choranthe (Xoodr[&ij]), Bakchantin auf einer
rf. Vase in Paris. CIG 7452. Frflher las man
Xogortxij. Heydemann Satyr- und Bakchen-
namen 30. [Wagner.]

Chorasmia (ioniscb Xogao/ttrj), Stadt oder Ge-
biet ,gegen Sonnenaufgang von den Parthoi', Sitz

der Chorasmioi, Hekataios frg. 173 bei Steph.
Byz. 695 M.

;
,diese. haben Ackerland , Stepperi-

ebenen und auch Anhohen inne, auf denen wilde

Straucher, zumal Stachelgewachse , sowie Tama-
risken und AVeidenbaume wachsen', derselbe bei
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Athen. II 70 B; eine recht zutreffende Schilde-

rung der Kulturoase von Chiwa — nur dass dabei

die Erwahnung des Oxoslaufes fehlt! Herodot

III 117 erganzt diese Liicke, indem er in echt

orientalischerWeise den Strom Akes (s.d.) schildert,

welcher, nachdem er im Quellgebiet die Bergriegel

der Thamanaioi Sarangai Parthoi Hyrkanioi tind

Chorasmioi an fiinf Stellen durchbrochen hat, zu-

letzt sein Wasser in der grossen Ebene der Cho-

rasmioi sammelt und ablagert. Weiter stellt

Herodot III 93 die Ch. samt den Parthoi, Areioi

und Sogdoi zum 16. Steuerbezirk des Dareios,

und nach VII 66 trugen die Ch. wie die Parthoi

und Sogdoi dieselbe Bewaffnung wie die Baktrioi.

Zu Alexanders Zeit hoffte Bessos vergeblich Hiilfe

von den entfernten Ch., Curt. VII 4, 6; zu ihnen

floh zwar der Eebell Spitamenes, erhielt aber nur

schwachen Zuzug von einigen Nomadenstammen,
Strab. XI 513; vielmehr erschien in demselben

J. 328 vor Alexander in Marakanda, mit 1500

Eeitern Pharasmanes, der KOnig der Ch., und bot

seine Unterwerfung an; er erzahlte, seine Herr-

schaft reiche bis zu den Amazones und Kolchoi,

und er sei bereit, falls Alexander diese V&ker
unterjochen wolle, die Wege zu weisen und alles

Notige beizustellen; Arrian. anab. IV 15, 4; vgl.

Curt. VIII 1, 8. So erscheint das chorasmische

Machtgebiet in einem Umfang, wie spiiter wieder-

holt zui Zeit der Hunnen, Tiirken und Mongolen.

Die Abhangigkeit vom makedonischen Reiche war
indcs nur eine nominelle (trotz Arrian. VII 10, 6),

und wir hOren in der Folgezeit nichts von einer

Obmacht iiber dieses durch Wfisten abgeschlossene

Land. Die Religion der Magoi war auch hier im

Schwange, Luc. macrob. 4. Ptol. VI 12, 4 im

Pinax von Sogdiane und VI 14, 13 im Pinax von

Sarmatia erwahnt an der Iaxartesbeuge bis zum
tmteren Oxos Sagaraukai ,Steppensaken' und Rhi-

bioi, am Oxos selbst die Oxeianoi und die Cho-

rasmioi; die sonstigen Erwahnungen dieses Volkes

bei den Alten sind ohne Belang; meist erscheinen

Ch. und Sogdoi mit dem Oxos verbunden, Dion,

per. 746. Bei Herodot. VII 78 findet sieh der

Eigenname Xogaofiig; seit der Alexanderzeit iiber-

wiegt die Schreibung Xcog&ofitot, mit langem o.

In den Keilinschriften des Dareios heisst das

Land Huwarazmi, Huwarazmiya; im Vendidad des

Awesta Qairizem oder Hwairizem ; npers. Chwarazm
oder Chwarizm, arab. Chowarizm; frankisch seit

Hayton terrae Corosmina; die armenische Geo-

graphie p. 43 Soukry schildert die Chrazmikh als

tiichtige Kaufleute und Bogenschiitzen (afefn ,Bo-

gen') im Lande Tur. Die zendische Form mit

qairi im ersten Gliede wird verschieden aufge-

fasst, das zweite Glied hat sicher die Bedeutung
,Land'; der gauze Name wird entweder mit ,nied-

riges Land' (Kiepert, Lerch) und ,schlechtes,

unfruchtbaTes Land' (Just i, Spiegel), oder mit

,Futterland, Fruchtland' (Burnouf, Sachau,
Geiger), nach Analogic von Choara, iibersetzt.

Jedenfalls waren die Ch. von Hans aus reine Arier,

die erst spater den Hunnen und Turken erlagen,

sowie Anhanger der Zendreligion. Einen Abriss

der alten Geschichte des Landes giebt der Araber

el-Biriini in seiner (von Ed. Sachau zuerst heraus-

gegebenen und ins Englische iibersetzten) ,Chro-

nologie der orientalisclien Volker' ; darin sind auch

die Monatsnamen der Ch. enthalten. Die Topo-

graphie des Landes wird bei den arabischen Geo-

graphen sehr genau dargelegt; Var- oder bahr-i-

Chwarizm bezeichnet den Aralsee; einige Orte

enthalten das Wort methan, zd. maethana; Rath

d. i. ,Graben, Umfriedigung' hiess die Altstadt

und Residenz (sahristan) von Chwarizm ; vgl. L e r c h

Russ. Revue 1873, H 445. 565. Urn 630 schildert

der sinische Pilger Hyuan-Thsang das Reich Ho.

li.si.mi.kia d. i. Chwarizm-i-Kath als em Land an

10 beiden Ufern des Vachsu , schmal von Ost nach

West, funf Tagereisen lang von Slid nach Nord.

Nach Ma.tuan.lin hiess das Reich auch Ho.tsin;

die Rinnsale waren samtlich an der linken Seite

vom Hauptstrom abgeleitet; dieHerrscher rahmten

sich von Siyawus abzustammen. [Tomaschek.]

Chorath (Hieron. Onom. ed. Lagarde 113, 28;

Euseb. ebd. 302, 69 Xoqqu; alttest, Krith I Reg.

17, 3), ein Zufluss des Jordans, im Onom. aus-

driicklich als von Osten herkommend bezeichnet

;

20 von der Tradition schon im Mittelalter im West-

jordanland im WSdi Fasafil gesucht, seit Robin-
son (Palaest. II 489f.) meist ebenso unrichtig

mit dem Wadi el-Kelt identiflciert. Welcher unter

den linksseitigen' Zufliissen des Jordan dem Ch.

entspricht, wissen wir nicht (vgl. Art. Crith in

Riehms HandwOrterb. 281. Ritter Erdkunde

XV 489f.). [Benzinger.]

Choraules. So hauflg auch von friihester Zeit

an singende undtanzende Chore von einem Floten-

30blaser in Tact gehalten wurden, taucht doch die

Bezeichnung Ch. erst in rOmischer Zeit auf. In

classisch griechischer Zeit ist stets nur von dem

avkrjri'is die Rede, auch das Collegium der Tecbni-

ten schreibt so (IGS 1 1759 = R e i s ch Mus. certain.,

app. IV) ; im Notfall mochte xvxhog oder xvxhxog

zur Unterscheidung von dem Blaser des Solocon-

certes beigefiigt werden; vgl. Bd. II S. 2406.

Dagegen braucht Strab. XV11 796 in Bezug auf

den wegen seiner Musikliebhaberei als Auletes

40 bezeichneten Ptolemaeer (im 1. Jhdt. v. Chr.)

das Verbum yoyav/.tZv, und in dem 'Aoiav&v aago-

a/taiwv ftiaoog, mit welchem Antonius im Orient

sich umgab, spielt der Ch. Xuthos eine Haupt-

rolle (Plut. Ant. 24). Ismenias, der prunkliebende

Schuler des Antigenidas aus der Zeit Alexanders,

wiirde wohl nicht als Ch. bezeichnet sein, wenn

nicht unsre Quelle iiber ihn eine romische ware

(Plin. n. h. XXXVII 6). Die griechische Litte-

ratur bietet ausser den zwei angefuhrten Stellen

50 und dem Epigramm des Lukillos Anth. XI 11

kein Beispiel fur den Gebrauch dieses Wortes;

erst bei den lateinischen Schriftstellern der Kaiser-

zeit erscheint es baufiger (z. B. Petron. 53. 69.

Martial. V 56. 9. VI 39, 19. IX 77, 6. XI 75,

3. Suet. Nero 54; Galba 12 und bei Diom. p. 492,

1 K.). Dasselbe Ergebnis liefert eine Betrachtung

der Inschriften. Die Bezeichnung Ch. erscheint

nur in dem Decret der Stadt Delphi. Bull. hell.

XVIII 84, 8, das wegen seiner Angabe des Monats-

GOdatuins in spate Zeit gehOrt (Pomtow Philol.

LIV 224), sodann in der Inschrift aus Thespiai

IGS 1 1773 (wahrend die Urkunde IGS 1 1776 noch

sich des alteren Ausdrucks bedient), ebenso aus

Neapel IGI 737 (s. Lflders Dion. Kiinstler 185

nr. 102), aus Gortyn CIG 1719 und aus Aphro-

disias ebd. 2759; ein L. Axius Daplmun cho-

raules in Rom CIL VI 10119. [v. Jan.]

Chorazin {Xoga&tv Euseb. Onom. 303, 77;
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vgl. 114, 7. Ev. Matth. 11, 21. Luk. 10, 13),

ein zur Zeit des Eusebios schon verodeter Flecken
in Galilaea, zwei Millien von Kapernaum entfernt,

das heutige Chirbet Keraze, eine Stunde nord-
ostlich von Tell Hum mit Ruinen einer alten

Synagoge u. a. Vgl. Art; Chorazin in Riehms
Handworterbuch 273f. Baedeker Palaestina und
Syrien* 284. [Benzinger.]

Chordiraza (Xog<3tpafa), Stadt der Mygdonen
in Mesopotamien, Strab. XVI 747. [Fraenkel.]

Chordyle s. Kordyle.
Xogijyetov, der Ort, an dem der Chor durch

den Choregen geschult wird, vgl. Phrynichos bei

Bekker Anekd. 72, 17: x- <> toaog k'v&a 6 xogyyos
tovs re %oqovs nal rovg vnoxQitas ovvaymv ovve-

xqotsi. Poll. IV 106: x°6Vyl0V Q- y.oQrjyuov) 6
jojiog , ov f) ziaQaoxevrj roii xpqov. X. war im
Sinne von SiSaaxaleTov schon von Epicharm ge-

braucht (Poll. IX 41) , vgl. Hesych. xoQnYtia ' Si-

daaxalsia, ein solches x- setzt auch auf Keos
Athen. X 456 f schon zur Zeit des Simonides
voraus. In Athen mussten die Choregen eine

Riiumlichkeit beistellen, in welcher ihre ChOre
eingeschult werden konnten. Antiph. VI 11 be-
zeichnet diese Ortlichkeit als SiSaaxaXeTov.

Von diesem Worte scheint geschieden werden
zu mtissen das von den alten Hss. und den mo-
dernen Lexicographen damit zusammengeworfene
Wort x°orjyiov, das die Gesamtheit der vom Cho-
regen beigestellten, filr die Ausrustung erforder-

lichen Dinge bezeichnet (lat. ehoragium) , vgl.

Polyb. I 18, 5: xa-yoQrjyia (im iibertragenen Sinn)

xai rrjv aV.rjv TmQaaxmijv . Zweifelhaft kann die

Auffassung des Wortes erscheinen bei Dem. XIX
200: if xoQtjyiots akkozglotg eni rq> TQirayion-

cxeXv aytmrjxws jia(mT(>E<p6fisvov. [Reisch.]

XoQtjyia, die Liturgie, die einem wohlhaben-
den Steuertrager von Gesctzes wegen die Pflicht

aufbiirdete , einen Chor fur ein Staatsfest auf
eigene Kosten auszurusten, s. XoQijyos.

Wenn auch schon in der Zeit der Tyrknnen-
herrsehaft in Athen wie im iibrigen Griechenland
chorische Auffiihrungen stattgefunden haben, bei

denen einzelne Manner die Kosten der Chorstellung

auf sich genommen haben mOgen, so kann von
einer gesetzlichen Ordnung der Ch. erst seit der
kleisthenischen Zeit die Rede sein, und erst nach
dem damals in Athen getroffenen Vorbild sind

auch in anderen Staaten spaterhin ahnliche Ein-
richtungen getroffen worden. Indem wir fur die

allgemeinen Bestimmungen , die fur die Ch. so-

wohl wie fiir andere Liturgien gelten — bestimm-
tes VermOgensausmass, untere Altersgrenze, perio-

dische Befreiung u. a. — auf den Artikel iiber die

Liturgie verweisen, geben wir zunachst eine Uber-

sicht fiber die fiir alle athenischen Ch. giltigen

Einrichtungen. dann iiber die Sonderbestimmungen
der .Phj'len-Ch.' und der .skenischen' Ch. , und
schliessen daran die Nachweisungen iiber ausser-

athenische Ch.

Die Choregie in Athen. Allgemeine
Bestimmungen. Zu den Ch. fiir die atheni-

schen Stadtfeste wurden nur Burger herange-

zogen, deren Vermogen ein bestimmtes Mass ftber-

schritt. Metoeken .sind , soviel wir wissen , nur

fiir die Lenaeen zu Ch. verpflichtet worden, vgl.

Schol. Aristoph. Plut. 953. H. Schenkl Wiener
Studien H 190 (die Einwande Thumsers Wiener

Studien VII 57f. scheinen mir nicht stichhaltig).

Wenn Lysias XII 20 ganz allgemein von den Ch.
spricht, die seine Pamilie geleistet hat, so wird
man ausser an die Lenaeen vor alien an die

Ch. bei den Festen der Denien zu denken haben,

von denen die Metoeken schwerlich entbunden
waren. Ebenso ist wohl auch die Bestimmung
der Inschrift CIA II 86 (erste Halfte des 4. Jhdts.)

zu verstehen, ft-ij i^eivat avzovg (die sidomschen
10 Kaufleute) fiszoimov uiQ&izso'&a.i firjdi xoQrjyov /xtj-

8eva xazaczrjoai. Glaubte ein als Chorege Be-
stellter, dass ein anderer statt seiner durch die

gesetzlichen Bestimmungen zur Ch. bestimmt er-

scheme, so konnte er durch den Process der
dvridoaig (s. d.) die Liturgie auf jenen zu iiber-

walzen suchen (Dem. XX 130).

Fiir alle athenischen Staatsfeste , an denen
chorische Agone stattfinden (wozu in weiterem
Sinne auch die dramatischen Agone und die Wett-

20 kampfe der Pyrrhichistenchore gehOren), sind solche

Choregien von Gesetzes wegen festgestellt. Die-

jenige fiir die lyrisch-dithyrambischen Chore an
den grossen Dionysien ist gewiss gleich bei der
NeuoTdnung der Phylen durch Kleisthenes ge-

regelt worden, da bereits fiir 01. 68, 1 (508/7 v. Chr.)

der Agon von MannerchOren fur dieses Fest be-

zeugt ist (Marati. par. ep. 46); gleichzeitig da-

mit wird die auf almlicher Grundlage beruhende
Ch. der apollinischen Thargelien eingerichtet

30 worden sein, vgl. Xogixol aymveg. Da ferner

in Athen tragische Chore schon fur 534 v. Chr.

bezeugt sind (Marm. par. 43) , so wird ver-

mutlich in kleisthenischer Zeit auch fur diese

Chore durch Anordnung von Ch. von Staatswegen

Vorsorge getroffen worden sein; das Verzeichnis

der dionysischen Siege CIA II 977 scheint, wie
Bruchstilck a erschliessen liisst, in der That bis

in jene Epoche zuriickzureichen. Erst in nach-

persischer Zeit ist die Ch. fiir KomOdenchOre der

40 stadtischen Dionysien eingerichtet worden , wie

Bi'uchstuck a der Siegerliste CIA II 971 in Ver-

kniipfung mit der Nachricht des Aristoteles Poet.

5, 1449 b ergiebt. An den Lenaeen (s. d.) haben
zwar KomOdienauffuhrungen schon in viel friiherer

Zeit stattgefunden, doch bleibt der Zeitpunkt,

an dem zuerst von Gesetzes wegen Choregen fiir

dieses Fest angesetzt worden sind, im unklaren,

da nach Aristoteles Poet. 5 die KomOdenchOre
in alterer Zeit aus Freiwilligen bestanden. Be-

50 zeugt ist Ch. an den Lenaeen durch Aristophanes

Ach. 1150 und Schol. Aristoph. Plut. 953. So
lange der Staat die skenischen Agone der Le-
naeen leitete — seit der Zeit des peloponnesi-

schen Krieges gab es auch TragOdienauffuhrungen

an den Lenaeen — , musste er auch Choregen dafiir

stellen. Aristoteles erwahnt in der 'Adrjvaioiv

jzo?.tzeia keine Lenaeen-Ch., und die erhaltenen

Inschriften nennen immer nur schlechtweg Chore-

gen xaifixpSoiv und zgay(pbwv, ohne das Fest, auf

60 das sich die Liturgie bezog, naher zu bezeichnen,

so dass man wohl dabei immer an die stadtischen

Dionysien zu denken hat.

In sehr friihe Zeit wird endlich auch die Ch.

fiir das Panathenaeenfes,t hinaufreichen, das schon

in der Pisistratidenzeit mit ahnlichen Vorfuhrungen,

wie spaterhin, ausgestattet gewesen sein wird,

Dass die Ch. fiir das jahrlich wiederkehrende Fest

(die sog. kleinen Panathenaeen , s. d.) bestellt
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wurden, geht aus [Xen.] de rep. Ath. 3, 4 hervor, vgl.

Lys. XXI 2. Dem. XXI 156. Ausser fur lyrische

Chore gab es an diesem Paste auch Choregen ftir

die Pyrrhichistenchore (CIA II 1286. Lys. XXI
2), die nach Altersklassen in drei Gruppen zer-

fielen (CIA II 965). Die Phylenzugehorigkeit

spielt bei diesen Choregen keine Kolle (sie werden
daher CIA II 533 nicht erwahnt).

Ausserdem sind noch jahrliche Choregien fur

das einemal auf 700, das anderemal auf 800
Drachmen. Bei Lysias XIX 29. 42 werden die

Kosten ftir zwei TragOdienchorcgien mit 5000
Drachmen angegeben. Diese Angaben beziehen

sich auf die letzten Jahre des 5. Jhdts. Die Aus-

lagen werden im Laufe der Zeiten vielfach sich

verandert haben, wobei auch die Anderungen der

einzelnen Dichtungsarten, fiir welche Chore erforder-

lich waren, von Einfluss gewesen sein miissen.

die Prometheia und Hephaisteia, an denen auch 10 Dass auch in demosthenischer Zeit der dionysische

die Phylen Anteil haben, bezeugt durch [Xen."

de rep. Athen. 3, 4 und CIA II 553 ; wir haben
es aber hier vermutlich rait einer Einrichtung zu
than, die nur durch wenige Jahrzehnte in Kraft
war, s. XoQixol aywvsg. Endlich sind noch
ffir die nach Delos entsendeten Chore besondere
Choregen durch den Archon bestellt worden, Ari-

stot. 'Afhjv. jioX. 56, 3. Ch. auch noch fiir ander-

weitige auswartige Peste anzunehmen, sind wir

Mannerchor grOssere Ausgaben erheischte, als em
tragischer Chor, bezeugt Dem. XXI 156. Inwie-

weit den Choregen auch Staatszuschiisae zuflossen,

was man vielleicht aus Dem. IV 36 schliessen

kOnnte, wissen wir nicht.

Als Lohn fiir seine Miihen muss der Chorege
sich mit den Ehren des Pesttages begniigen und
mit den Auszeichnungen, die ihm im Palle eines

Sieges zu teil werden. Er erscheint bei dem Fest-

nicht berechtigt. Wenn aber Demosthenes XX 20 aufzug und beim Proagon (s. d.) an der Spitze

22 die Zahl der Manner, welche jahrlich fiir Ch.
Hestiasis und Gymnasiarchie nOtig seien, nur auf
ungefahr 60 beziffert, so bleibt er gewiss betracht-

lich hinter der Wirklichkeit zuruck.

Gemeinsam ist alien diesen Choregen die Ver-

pfiichtung, den Chor ordnungsgemass zusammen-
zubringen (Xen. Hier. 9, 4), sie tragen Verant-
wortung und Strafe, wenn z. B. Fremde zu sol-

chen ChOren, wo ihre Mitwirkung verboten ist,

seines Chors bekranzt und im Purpurgewande
(Athen. XII 534 C. Dem. XXI 22), das nur dem
Komoedenchoregen nicht eignet (Aristot. Eth. Ni-

com. IV p. 1123). Seine Person ist am Festtage

wie die der Choreuten heilig, da er im Dienste

des Festgottes steht, Dem. XXI 16. 56. Im Falle

des Sieges wird er Offentlich bekranzt, Dem. XXI
55. 64. Die Aufschriften der von ihm selbst ge-

stifteten Weihgeschenke (s. u.) , sowie die von
zugelassen werden (Plut. Phok. 30). Sie haben 30 Staatswegen aufgezeichneten Siegerlisten (s. Di-
die Raumlichkeit beizustellen, in der der Chor
eingeiibt wird (s. Xogtjyeiov); sie verpflegen den
Chor und in der Kegel wohl auch die Lehrer und
Musiker (s. u.). Sie miissen die Choreuten in der
Weise kleiden und ausstatten, wie die Auffuhrung
es erfordert. In wie weit in einzelnen Fallen
auch Gcldgeschenke an die Choreuten ublich waren,
lasst sich nicht feststellen, vgl. [Xen.] de rep.

Athen. 1, 13. Dariiber, dass die Choregen in jeder

daskalien) iiberliefern der Nachwelt seinen Na-
men.

Infolge der grossen Forderungen, die an die

einzelnen Choregen gestellt wurden, war es schon

seit dem Ende des 5. Jhdts. schwierig, die nOtige

Zahl geeigneter Steuertrager zu finden. Bei den
skenischen ChOren behalf man sich cine Zeit lang

durch die Einrichtung der Synchoregie, s. u.

Auch Demosthenes XX 22 deutet auf die Mog-
Weise ihre Pflichten erfiillen, wird besondere Auf- 40 lichkeit, bei Choregien Syntelie einzufiihren, wie
sicht gefuhrt, Xen. Hier. 9, 4. Aber wirksamer als

solcher staatlicher Zwang war der persOnliche

Ehrgeiz der Choregen, bei den Offentlichen Agonen
den von ihnen ausgestatteten ChOren, bezw. den
Schaustellungen, bei denen ihre Chore mitwirken,
zum Siege zu verhelfen. Die Kosten der Liturgie

waren daher sehr bedeutend (Xen. Hipparch. 26),
und dass mehr als einmal Choregen weit iiber das
Ausmass dessen, was sie leisten konnten, fiir ihre

bei der Trierarchie. Wenn er behauptet, es sei

leicht, die nOtige Anzahl von Liturgen zu finden,

so wird er durch die Thatsache widerlegt, dass

selbst fur die Ch. der dionysischen Mannerchflre

schon um die Mitte des 4. Jhdts. nicht immer
opferwillige Steuertrager ermittelt werden konn-

ten (Dem. XXI 13. Schafer Demosthenes und
seine Zeit II 103f.). Eine Anzahl von Choregien,

zuerst wohl die der Hephaisteia und Prometheia,
Liturgie aufwendeten, wird mehrfach bezeugt, 50 dann die der Lenaeen, sind offenbar schon im
vgl. Antiphanes II 98 K. Der Sprecber von Ly-
sias XXI 2 hat fiir acht Choregien innerhalb eines

Jahrzehnts 14 900 Drachmen aufgewendet, dabei
aber zahlreichere Choregien geleistet, als er ver-

pflichtet war, und diese wohl auch in glanzen-
derer Weise, als sonst ublich war.

Je nach der Bedeutung des Festes und der
Beschaffenheit des Chors sind die Kosten der ein-

zelnen Choregien sehr verschieden. Bei Lysias

4. Jhdt. vOllig eingegangen. Fiir die chorischen

Auffiihrungen an den grossen Dionysien half man
sich durch eine neue Einrichtung, die zwisehen

319 und 306. wahrscheinlich 309/8, in Kraft trat

(vgl. Kohler Athen. Mitt, HI 232). Der Staat

ubemimmt von da ab alle Auslagen der-friiheren

Choregen (wenigstens dem Namen nachj auf eigene

Eechnung und bestellt fiir die Leitung der Spiele

einen eigenen Beamten, den Agonothetes (s. d.);

XXI 2f. werden die Auslagen fiir einen Manner- 60 von diesem wird aber erwartet, dass er grOssere

chor an den grossen Dionysien oi-v zij zov tq{-

nodog ava&ioei auf 5000 Drachmen berechnet, fiir

einen Mannerchor an den Thargelien auf 2000,
fiir einen tragischen Chor auf 3000 , fiir einen
komischen auf 1600, fiir einen Knabenchor auf
1500, fiir einen kyklischen Chor an den kleinen

Panathenaeen auf 300, fiir Pyrrhichisten (vielleicht

Ton verschiedenen Altersklassen, vgl. CIA II 965)

Zuschiisse aus Eigenem leiste, und bald scheint

auch der Hauptteil der Festesauslagen von ihm
bestritten worden zu sein. Damit war fiir Athen
die Liturgie der Choregen abgcschafft, die aber

anderwarts auch in hellenistischer Zeit noch weiter

bestand.

Die Choregie fiir die athenischen
PhylenchOre. Die Choregen ftir die 10 Chore,
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welche fiir die Dithyrambenauffiihrungen an den
Dionysien von den Phylen alljahrlich gestellt wer-

den (s. XoQiKoi aywvsg), werden von den Phylen
gewahlt (Dem. XX 130. XXXIX 7. XXI 13), und
zwar wohl schon lange Zeit vor dem Feste (Dem.
IV 36, vgl. Brinck Diss. Hal. VII 79),, da der

Archon, wie es scheint, unmittelbar nach semen
Amtsantritt die etwaigen Einreden der gewahlten
Choregen zu priifen hat (Aristot. 'A&r/v. nol. 56).

Zu den Thargelien stellen jahrlich fiinf Phylen
je einen Choregen, dem dann eine zweite Phyle
zur Erganzung des Chors zugelost wird (Antiph.

VI 11). Fiir die Choregen der KnabenchOre be-

steht die Bestimmung, dass sie fiber 40 Jahre alt

sein miissen (Aeschin. I 11. Aristot. 'A&tjv. mol.

56); doch war der Sprecher von Lysias XXI. Eede
kaum iiber 25 Jahre, als er naidixqi %°QV die

Ch. leistete. Der Chor (s. d.) durfte nur aus

Angehorigen der betreffcnden Phyle zusammen-
gestellt werden, wobei auf jene, die ohne gc-

niigenden Grand der Teilnahme sich zu entziehen

suchten, wohl ein gewisser Zwang ausgeiibt wer-

den durfte (Antiph. VI 11). fiber die Art, wie
der Chor zusammengebracht wurde und iiber die

Piirsorge, die seiner Verpflegung zugewendet wurde,
berichtet Antiphon VI 11—13, vgl. Plut. de glor.

Athen. 6; iiber den Aufwand fur die Festgewander
vgl. Dem. XXI 16. Auch die Verpflegung des

Didaskalos und des Floten spielers inusste wahrend
der Einiiburigszeit des Chores der Chorege be-

sorgen. Der Didaskalos, d. i. der Dichter und
Componist des Chorstiickes, der in alterer Zeit

auch Lehrer des Chores war, wurde dem Choregen
im 5. Jdht. zugelost, vermutlich in der Weise,

dass durch das Los die Eeihenfolge bestimmt
wurde, in der die Choregen den Didaskalos wahlen
durften (Antiph. VI 11. Aristoph. Av. 1404. Bergk
Litt.-Gesch. II 503). Der Didaskalos erhielt da-

mals wohl vom Staate fiir seine vom Archon zur

Auffuhrung angenommene Dichtung einen bestimm-
ten Sold (Xen. Hier. 9, 4) und hatte seinerseits

den FlOtenspieler beizustellen (Plut. de mus. 30).

Im 4. Jhdt. hatten sich diese Verhaltnisse dahin
verandert, dass nun die FlOtenspieler den Choregen
zugelost werden (Dem. XXI 13), wahrend der Di-

daskalos dem FlOtenspieler untergeordnet erscheint

(Dem. XXI 59). Vermutlich hat damals der FlOten-

spieler selbst die Chordichtung, die ihm ein Dich-

ter zur Verfiigung gestellt hatte, beim Archon
eingereicht und dafiir von Staatswegen einen

Sold bekommen; wenn, wie CIA II 1246 lehrt,

die Wiederauffiihning eines alteren Dithyrambos
des Timotheos gestattet war (Kohler Athen. Mitt.

X 233), so lag vielleicht fiir Timotheos ein Sonder-

gesetz vor. ahnlich jenem, dass die Wiederauffiih-

rung aeschyleischer Stiicke gestattete.

Wie der Chor selbst, so erscheint auch sein

Fuhrer, der Chorege, bei den chorischen Agonen
der Dionysien und Thargelien, der Prometheia
und Hepaisteia (CIA II 553) als VertreteT der

Phyle, die ihm fiir seine Bemubungen Dank und
Ehren zollt, vgl. CIA II 553. 557. CIA IV 2,

563 c. 563 d. Wenn auch der Sieg seines Chors

eigentlich ein Sieg der Phyle ist, so ist es doch

schon seit dem 5. Jhdt. ublich, in der gewohn-
liehen Sprechweise den Choregen als .Sieger' zu

bezeichnen. Als Vertreter der Phyle kommt ihm
auch bei der Bestellung der Eichter fur die Phylen-

chOre ein Anteil zu (Lys. IV 3. Isokr. XVII 33).

Er iibernimmt im Namen der Phyle den Sieges-

kranz und den von Staatswegen der siegreichen

Phyle ausgesetzten Preis, den Dreifuss (Xen. Hier.

9, 4. Simon. 147 B.) aus der Hand des Archon

;

ihm fallt dafiir auch die Aufgabe zu, diesen Drei-

fuss in angemessener Weise aufzustellcn. Wir
besitzen noch eine grosse Anzahl von Inschrift-

steinen, die einst als Basen solcher Dreifusse dien-

10 ten. Die alteren dieser Inschriften (die man als

.choregische' zu bezeichnen pflegt) nennen die

Phyle als Siegerin, Offers ohne dass die Gattung
des Chores (jiaidatv, ovSqcov) beigefiigt ware, den
Namen des Choregen und des Didaskalos, wozu
noch der Name des Archon gefiigt werden kann,
vgl. CIA I 336 : Olvsig svlxa aaldov , Ev@vfj.sveg

Mefozsovos exoQsye NixooTQazos iSiSamee. Die
Inschriften des 4. Jhdts. nennen regelmassig ausser

dem Archonten auch den FlOtenspieler, dessen

20 Name anfangs meist hinter dem des Didaskalos,

spater vor ihm seine Stelle findet, vgl. CIA II

1244: Aiytji'g avdpcov hlxa , Evayid-qg Kxqoiov
<Pdatdrje syoQrjysL, Avot-fiaxidrjg 'Emd&fivwg t/vleij

XaQikaog Aoy.goe sfiifiaaxe, EvdvxQirog tjqx^ (01.

113, 1 = 328/7 v. Chr.). Etwas verschieden lautet

die Formel auf den Basen der Thargeliendreifiisse

;

hier ist der Chorege Vertreter nicht nur seiner

eigenen Phyle, sondern auch der ihm zugelosten

zweiten Phyle, die mit der ersten einen gemein-

30 samen Chor stellt ; hier wird daher der Chorege
an erster Stelle als Sieger genannt, vgl. CIA II

1236: Al'aiog Mvrjotfiovf.o Stpr/zziog %OQriya>v hir.a

'AxajiavxiSi. Uavdiovidi 7taiSa>v, EvxXijg s&t'daay.e,

EvSa/uoxog r/vXe, Xiior rjgyjv (01. 103, 4 = 365/4
v. Chr.).

Die Choregen der jiingeren Zeit haben sich

vielfach nicht begnugt, die Preisdreifiisse auf ein-

fachen Plinthen aufzustellen , sondern sie haben
dafiir reichgeschmuckte Basen oder auch ganze

40Bauwerke auffiihren lassen, in denen oder auf
denen die Dreifusse ihren Platz fanden, vgl. E eisch
Griech. Weihgeschenke 63f. lOlf. Erhalten ist

heute von diesen choregischen Bauten nur noch
der zierlicbe Rundbau des Lysikrates (s. d.) aus

dem J. 334. Dazu kommt der zu Stuarts Zeit

noch im wesentlichen unversehrte Fassadenbau des

Choregen Thrasyllos (s. d.) aus dem J. 319 und
das schon im Altertum zerstorte, aber von Dorp-
feld (Athen. Mitt. X 219) nach den vorhandenen

50 Baustiicken reconstruierte Monument des Choregen
Nikias aus demselben Jahr. Wahrend die In-

schrift des Lysikratesdenkmals nur darin von der
iiblichen Formel abweicht, dass der Chorege an
erster Stelle genannt ist, tragen die Weihinschrif-

ten der beiden Bauten von 319 den grosseren

Anspriiehen der Choregen Eeehnung durch die

Formel: ave&rjy.ev yoorjydy nmjoag . . . <pv).fj. In
der Agonothetenzeit wird die Weihinschrift der

Preisdreifiisse den veranderten Eechtsverhaltnissen

60 entsprechend umgestaltet , vgl. CIA U 1292: 6

dijfiog ijrogtjysi , IIvifdQaro; fjQX^v , aytovodhrig

Ggaovx/.jj; Ogaav/J.ov Asxe"/.esvg' 'Ixxodairrlg rrai-

Satv hiy.a, &eon 0r]fSaTog i]v?.ei, IIpQVOfiog OrjpaTog

ididaoy.e.

Die Choregie fiir die dramatischen
Auffiihrungen i-n Athen. t'ber die Art, wie

die Choregen fiir die dramatischen Chore in alterer

Zeit bestimmt wurden, konnen wir nur aus der
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spater iiblichen Ordnung Schliisse Ziehen. Ein Dauer gewesen zu sein; als Demosthenes 355
Inschriftstein von Ikaria (CIA IV 3, 5 a p. 135) v. Chr. (XX 23) den verbliimten Vorschlag machte,
aus der zweiten Halfte des 5. Jhdts. , der fiber die Syntelie auch bei den Ch. einzufiihren, bestand
die Liturgien fur ein dionysisches Demenfest und sie offenbar nicht mehr

,
ja der Kedner scheint

die Einsetzung von Choregen fur Tragoeden ban- sich ihrer gar nicht mehr zu erinnern. Die CIA
delt, ist zn fragmentiert, um Aufklarungen fiber II 1280 verzeichneten Tragoedien-Ch. zweier Chore-
die stadtischen Ch. geben zu konnen. Aristoteles genpaare fallen in die letzten Jahre des 5. oder in

(A&rjv. no).. 56) berichtet, dass der Archon jahr- die ersten des 4. Jhdts. (Keisch Mus. cert. 44.

lich aus der gesamten Biirgerschaft drei der Reich- C ap p s Amer. journ. of archaeol. 1896, 323). Der
sten als Choregen fur die Tragoeden bestimmte 10 CIA IV 2, 1280 b von Synchoregen mit einem
und dass er vordem auch fur die Komoeden funf Drama des Sophokles errungene Sieg wird von
Choregen zu bestellen hatte, wahrend zur Zeit, Poucart Eev. de philol. XIX (1895) 119 auf
wo die 'Aihjvaltov no/.iTsla verfasst wurde (um die 401 erfolgte Auffiihrung des Oedipus Col. be-

328 v. Chr.), diese Choregen von den Phylen zogen, wahrend Koehler die Inschrift fur vor-

gewahlt wurden. Da es sicher steht, dass die euklidisch halt, in welchem Fall die Emfuhrung
Tragoeden- und KomoedenchOre ohne Eiicksichts- der Synchoregie auf den Kallias von 412/11 an-

nahmeaufdiePhj'leneinteilungzusammengebracht gesetzt werden miisste. Der in der gleichen In-

worden sind (s. Chor), so darf es als wahrschein- schrift erwahnte Sieg des Aristophanes mag kurze
lich gelten, dass auch schon zur Zeit der Ein- Zeit vor dem Tragoedensieg fallen. Das Epi-
richtung der skenischen Choregien die Phylenzu- 20 gramm des Steines aus Vari CIA II 1285 hat
gehOrigkeit hei der Bestellung der Choregen nicht mit stadtischer Synchoregie kaum etwas zu thun
in Betracht kam. Ubrigens wissen wir, dass im (s. u.). Die Eedner dieser Epoche thun bei Auf-
5. Jhdt. fur die Komoeden nur drei Choregen be- zahlung von Choregien der Synchoregie keine Er-
stellt wurden, da die Festordnung der Dionysien wahnung (Lys. XIX 29. 42. Is. V 36) , auch
damals nur fiir drei Komoedien Eaum bot. Erst nicht bei der Ch. fur den Komoediendichter Ke-
seit der Zeit, da die Chorpartien einen geringeren phisodoros im J. 402 (Lys. XXI 4) und der Tra-
Umfang hatten, wurden jedesmal funf Komoedien goeden-Ch. von 410 (Lys. XXI 1); allerdings

aufgefiihrt (sicher vor 388, wie die Didaskalie hatten sie kein Interesse daran, zu sagen, dass
des aristophanischen ,Plutos' lehrt). ihre Clienten bei den Liturgien Gehilfen hatten.

Schon im 5. Jhdt. hat man Versuche gemacht, 30 Moglicherweise ist also die Synchoregie schon da-

die Lasten der dramatisehen Ch. weniger empfind- mals wieder abgeschafft worden, als die Zahl der

lich zu machen, indem man je zwei Personen zu an einem Tage aufgeffihrten Komoedien infolge

gemeinsamer tlbernahme der Ch. vcrband. Ari- der geringeren Inanspruchnahme der Chore von
stoteles berichtete (Schol. Arist. Ean. 404), dass drei auf funf erhoht wurde, wodurch sich die

unter dem Archontat des Kallias ovvSvo sSo$e Leistungen der Choregen fiir die einzelnen Stiicke

yoQr\yuv xa Aiorvoia xoig xgaytpdoig xai xoig xoi- betrachtlich verringern mussten. Durch eine Be-
fiqidotg. Der Scholiast, der diese Nachricht zur duction des Chores oder durch Bewilligung eines
Erkliirung einer Stelle der (an den Lenaeen auf- Staatszuschusses mOgen auch die Lasten fur die

gefilhrten) ,Fr0sche' beibringt, fahrt fort: Saxe Tragoedienchoregen damals in ahnlicher Weise
tacos ^v xig xai xzgi xov Aijvaixov ayowa ovoiolrj, 40 herabgesetzt worden sein. Dagegen werden die

XQovip Si vaxeonv ov jio/.laj ztvi xal xa&cuxa^ zie- Grammatikemachrichten, welche die vollige Ab-
QielM Kivrjolaq xag yoQrjyiag. Diese Angabe konnte schaffung der Ch. schon fur die Zeit um 400 vor-

hCchstens fur die Lenaeen Geltung haben, fiir die aussetzen (Platonios de differ, com. p. XIII 24. Vita
Aristoteles (in der 'A&rjvaicov xohxeia) keiue Ch. Aristoph. p. XXVIII 65 Diibner), durch das Zeug-
kennt (s. o.), sie wird aber auch in dieser Be- nis des Aristoteles und der Inschriften zur Ge-
schrankung kaum richtig sein, da man bei den niige widerlegt, Die skenische Ch. ist vielmehr
bezeugten Lenaeenauffuhrungen des 4. Jhdts. erst zu Ende des 4. Jhdts. gleichzeitig mit der

nicht tiberall an ,freiwillige' Choregen wird denken Ch. fur dithyrambische Chore durch die ,Choregie
konnen. Dagegen wird die Nachricht uber die des Demos' (s. o.) ersetzt worden. Seit dieser Zeit
Einfiihrung der Synchoregie durch Inschriften be- 50 hatte der Agonothetes (s. d.) als Mandatar des

stiitigt; die Entseheidang, ob unter Kallias der Demos auch fiir die dramatischen Chore zu sorgen.

Archon von 406,-5 oder der von 01. 92, 1 — 412/11 Eine genauere Abgrenzung der Verpflichtungen,
zu verstehen ist. hangt von der Beurteilung der die der skenische Chorege noch ausser der Ver-
Inschrift CIA IV 2, 1280b ab Is. u.). Als Vor- pflegung des Chores (Aristoph. Nub. 338 u. Schol.;

bild diente vermutlich die Syntrierarchie, deren Ach. 1155) zu erfullen hatte, lasst sich auf Grand
altestes Beispiel in 01. 92, 2 (411/10 v. Chr.) der sparlichen Uberlieferung nicht geben. Wo
fallt (Boeckh Staatsbaushalts I 210), auch fur der Dichter zum Unterricht nicht ausreichte, musste
die Liturgie der Eutaxia ist Syntelie zweier wenig- der Chorege einen besonderen Lehrer mieten (Dem.
stens fur die spatere Zeit bezeugt. CIA II 172 XXI 59); er musste sich auch bereit finden lassen.

um 01. 110. Fraglich ist, ob neben der Gruppe 60 erforderlichenfalls einen Xebenchor von Tanzern
der wohlhabenden Burger, die zur Synchoregie oder Statisten oder einen vierten Schauspieler (zu
herangezogen wurde, noch eine Gruppe der Steuer- den drei voni Staate bezahlten) zu stellen . s.

kriiftigsten weiterbestand, furdiedieEinzelchoregie n<tqayoor]yr\f.ia. Er hatte aber auch noch fur
in Kraft blieb. Dass dabei die Abpaarung der Cho- manche anderweitige Erfordernisse der Auffiihrung
regen nach einem i'esten Schema erfolgte , ersehen zu sorgen (vgl. Aristoph. Pac. 1022) und scheint
wir daraus, dass dasselbe Paar mehrmals zu gemein- auch die Statisten beigestellt zu haben (Plut. Phok.
samer Ch. herangezogen wurde, vgl. CIA II 1280. 19, vgl. Nik. 3). Wenn bei einer Komoedien-Ch.
Die ganze Einrichtung scheint aber nur von kurzer ferner auch die oxsvr\i dvd&soig erwahnt wird
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(Lys. XXI 4), so wird anzunehmen sein, dass er rambenchor, Vertreter einer Phyle ist, vielmehr nur
auch bei der Beschaffung der Schauspielertrachten fur den Zweck einer bestimmten Auffiihrung unter
mitzuwirken hatte oder freiwillig mitwirkte ; vgl. der Obsorge des Choregen zu einer Einheit zusam-
Le Bas-Waddmgton 92 (Teos), wo ein Ago- mengefasst wird, so erscheint der dramatische Cho-
nothet xa 3iq6oama xai zovs oxeyavovs weiht. Viel- rege in noch hoherem Grade wie der Chorege der
leicht wurden in spaterer Zeit die im Dionysos- PhylenchOre als der Vertreter des Chors. Als sol-
heiligtum geweihten Gewander, wie das in Delos cher tritt er selbst in den Wettkampf ein (vgl. Is.
geschehen zu sein scheint (Bull. hell. VII 109 nr. V V 36. Dem. XXI 59) und hat ebenso Anteil am Sieg,
Z.17),wiederzuweitererVerwendungimFestdienst wie der Dichter (der als Lehrer des Chores er-
gegen eine Leihgebiihr an die Choregen verliehen 10 scheint), ein Anteil, den Bet he De scaenicorum
(s. u.), die dann nur fur die sxoxevo. xQoawjia certaminurn victoribus (Ind. schol. aest. Rostock
ZU sorgen hatten. Dass die Choregen auch von 1894) zu gering geschatzt hat. Da so der Sieg
Kleidervermietern die Gewander mieten konnten, gewissermassen zwischen Dichter und Choregen ge-
hezeugt Poll. VII 78. Sicher ist, dass von der teilt erscheint, wird in den officiellen Urkunden
Preigebigkeit und dem Geschmacke des Choregen keiner von beiden ausdriicklich als Sieger bezeich-
der Eriolg emes Stfickes wesentlich beeinflusst net, sondern eine Form gewiihlt, die Choregen und
werden konnte, Plut. Demosth. 29, vgl. Is. V Dichter als coordiniert erscheinen lasst. So heisst
36. Wenn trotz alledem die skenische Ch. weniger es in der altesten erhaltenen Weihinschrift eines
kostspiehg ist, als die fiir einen Mannerchor (Lys. skenischen Choregen von 476 v. Chr. (Plut. Them.
XXI 2. 4. Demosth. XXI 156), so erklart sich 20 5): 6efitoToxXijs $Qidmog iXoor/yet $piviXog iSl-
das aus der verschiedenen Beschaffenheit des Chors daoxev, vgl. CIA H 977. In nichtamtlicher For-
(s. d.), der Verschiedenartigkeit des vom Choregen mulierung kann sowohl der Chorege (Lys. XXI 4
gestifteten Weihgeschenkes (s. u.), vielleicht auch Ps.-Andokid. V 42. CIA II 1282. 1285. IV 2,
daraus, dass der Staat einen bestimmten Zuschuss 1280 b), wie der Dichter als Sieger bezeichnet
fiir den Chor gewahrte, woriiber aber keine Nach- werden.
richten vorliegen. Da der skenische Chor keinen zur Weihung

Was das rechtliche Verhaltnis der dramati- bestimmten Ehrenpreis erhalt, ist es dem Choregen
schen Choregen zur StaatsbehOrde betrifft, so ist und dem Dichter allein iiberlassen , ob und in
es nominell der Staat, der als Veranstalter der welcher Weise sie durch ein Weihgeschenk die
Festspiele die notigen Chore beistellt. In iiltester 30 Erinnerung an den Sieg festhalten wollen. Natur-
Zeit hatte der Dichter selbst fiir seinen Chor lich hat der Chorege aus eigenem Interesse fur ein
Sorge getragen. Seit der staatlichen Organisation solches Weihgeschenk Sorge getragen; im athe-
erhalt er, sobald sein Werk zur Auffiihrung an- nischen Dionysosheiligtum wurde in der Regel,
genommen ist, vom Archon den Chor (joq6v Si- wie es scheint, ein Pinax (Plut. Them. 5. Aristot.
Sovai, Zoq6v iapw, s. Chor o. S. 2386. 2394. Ob Polit. VIII 6), ein Gemalde oder eine Eelieftafel
der Staat lrgend einen Einfluss auf die Zusammen- mit entsprechender Darstellung und Aufschrift,
setzung der Chore nahm, wissen wir nicht, ver- geweiht (Reisch Gr. Weihgeschenke 116). So
muthch hat er die Aufgabe, den Chor zusammen- erklart es sich, dass uns nur wenige auf skenische
zubnngen, ebenso wie die Pflicht, ihn entsprechend Weihgeschenke beziigliche Inschriftsteine erhalten
auszustatten, auf den Choregen iiberwalzt. In 40 sind. Haufig wurde aber von den Choregen auch
welcher Weise die Choregen mit den einzelnen in ihren Heimatsgemeinden ein Anathem zur Ver-
Dicntern zusammengestellt wurden, ob die Dichter herrlichung eines stiidtischen Sieges aufgestellt;
um die Choregen oder die Choregen um die Zu- auf solchc Weihgeschenke wird man die in den
weisung der Dichter losten, ist nicht flberliefert, das Demen gefundenen Inschriften beziehen diirfen,
letztere wird aber wahrscheinlich durch die Analogie die ausser den Choregen auch die Namen des
der dithyrambischen Dichtungen (s. o. S. 2410). Dichters-Didaskalos enthalten, da Auffiihrungen
Bei Wiederauffuhrungen iilterer Stiicke treten an neuer Stiicke in der Kegel nur in der Stadt anzu-
Stelle der Dichter die Protagonisten , vgl. Plut. nehmen sind, vgl. den Stein von Eleusis CIA IV
Ales. 29. Man sagt: xufKpdoTg x°eW£'v Kn<r<-- 2, 1280 b (Athen. Mitt. 1894, 174).
ooSwoo) (Lys. XXI 4. Kock Fragm. Com. I 800), 50 Choregie in den attischen Demen. Die
'Exyavxidj] yoQr/ystv (Aristot. Polit. 1341 a 30), natiirliche Voraussetzung , dass die ausserhalb
wie man bei einer Dithyramhench. sagt: zfi (pvXfj Athens nachweisbaren Choregien nach dem Muster
XoorjyeTv (Is. V 36). Die Schauspieler, die in iilterer der stadtathenischen Liturgien eingerichtet waren,
Zeit der Dichter in Sold nimmt, werden seit der gilt in erster Linie fur die attischen Demen-
Zeit, da der Staat die Schauspieler pruft und zu feste. Wir besitzen noch das Bruehstiick eines
besonderem Wettkampf zulasst — also etwa seit Decretes aus der zweiten Halfte des 5, Jhdts., in
Mitte des 5. Jhdts, (vgl. Lip sins S.-Ber. Sachs. dem genaue Bestimmungen iiber die Ch. fiir Tra-

, -- — - _ Eegel
Dichtern zugelost (Phot. Suid. Hes. s. venijoeie marchen bestellt worden (in Salamis vom salamini-
vrcoxQixwv. A. Miiller 360), bis im 4. Jhdt. schen Archon, Aristot. 'Adyv. .-io/.. 54, 8), in vielen
eine ncue Art, die gemieteten Schauspieler unter Demen wohl nur auf vorhergehende freiwillige
die Dichter aufzuteilen, eingefuhrt wurde (CIA Selbstmeldung opferwilliger Demoten. Lyrisch-
II 973). Dass der Chorege fur ihre Verpflegung dithyrambische Chore und Choregen sind , abge-
zu sorgen pflegte, scheint aus Dem. XIX 200 sehen von den Poseidonien im Peiraieus, die in be-
hervorzugehen. sonderer Art organisiert waren, [Plut.] vit. orat.

Da der skenische Chor nicht, wie der Dithy- 842 A, fur Salamis (CIA II 1248, Knabenchor)



2419 XoQrjyCa JCogr/yicc 2420

und fur Ehamnus CIA IV 2, 1333 c (Knaben.

chor) bezeugt. Vielleicht bezieht sich audi die

Inschrift eines Choregen von IkariaCIAIV 2, 1281b,

die Nikostratos als Didaskalos nennt, auf einen

Dithyrambenagon des Demos; fiir freiwillige Bei-

stellung eines Manner- und Knabenchors bei den
Dionysien von Eleusis wird ein Thebaner belobt

CIA IV 2, 574 b. Skenische Choregen sind ausser

fur die (den stadtischen Festen gleichgestellten)

Dionysien desPeiraieus (Gesetz des Euegoros Dem.
XXI 10. Aristot. 'Afhjv. nol. 54) bezeugt fiir

Ehamnus (Komoeden, CIA II 1278. IV 2, 1233 c)

undlkaria (Tragoeden, CIA IV 2, 1285b. 1282b,

vgl. CIA II 1317). Auch die zwei alljahrlich in Ai-

xone bestellten Choregen (CIA II 579. IV 2, 584 b)

sind als Choregen fiir Komoeden zu betrachten, vgl.

CIA II 585. Endlich wird man auch den Inschrift-

stein von Vari, der einen Komoedensieg zweier Cho-

regen im Epigrainme feiert (CIA II 1285), ohne einen

Dichter zu nennen, ebenso wie den Stein von Ka-

lyvia CIA II 1282 (Athen. Mitt. XII 281), den

drei siegreiche Choregen gemeinsam geweiht haben,

auf dramatische Choregien fiir Demenfeste beziehen

diirfen. Solche Choregen darf man ferner iiberall

dort voraussetzen, wo Tragoeden- oder Komoeden-
auffiihrungen der Demen bezeugt sind, wie in

Salamis, Eleusis, Myrrhinus. Obwohl wir es hier

wohl tiberall nur mit Wiederauffiihrungen alterer

Stiicke zu thun haben — hOchstens bei Komoe-
dien konnte man an Originalstiicke denken —
wurden die Leistungen der Choregen doch an

manchen Orten im Agon gegen einander gemessen;

wenigstens bezeichnen sich die Choregen der In-

schriften CIA IV 2, 1285 b. 1282 b (Ikaria) und
II 1285 (Vari) als Sieger, wobei kaum an stadtische

Siege gedacht werden kann. Das war freiiich

nur ein bescheidener Wettkampf, da •/.. B. 1'iir

Aixone aus CIA II 579. IV 2, 584b und fur Ikaria

aus CIA IV 2, 572 c hervorgeht, dass iiberhaupt

nur zwei Choregen bestellt wurden. Synchoregie

scheiut fiir dramatische Auifiihrungen allgemeiner

als bei den Stadtfesten gestattet gewesen zu sein,

da die Anatheme, die von mehreren Choregen ge-

meinsam aufgestellt sind, doch nicht alle auf eine

Mehrheit der von Einzelnen gewonnenen Siege be-

zogen werden konnen.

Choregie ausserhalb Attikas. Durch
attisehen Einfluss ist das Institut der Ch. im
5. und 4. Jhdt. auch im iibrigen Griechen-

land, auf den Inseln und in Kleinasien — selbst

in Massilia, wie aus IGI 2444 hervorgeht — ein-

gebiirgert worden. In Boiotien waren kyklische

Chore seit alters zu Hause, nach Plut. Arist. 1

war auch Epaminondas einmal als Chorege eines

solehen Chores aufgetreten. Aus Orchoinenos sind

zwei Inschriften erhalten (etwa aus der Zeit um
200). die uns Synchoregie i'iir einen dithyrambi-

schen Mannerchor bezeugen. IGS I 3210. 3211 , vgl.

3212. Auf ahnliche Synchoregie scheint sich

auch das Bruchstuck einer Inschrift von Chairo-

neia IGS I 3408 zu beziehen. Fiir Delphi ist die

Liturgie der Choregen bezeugt durch die Inschrif-

ten Wescher-Foucart Inscr. de Dclphes 16.

Bull. hell. VII 416, 2. 420. 3. Aus Eretria

ist das Bruchstuck einer ehoregisehen Inschrift

erhalten, U&rjva 1893, 348. Durch Isokr. XIX
36 wird Ch. fur Siphnos, durch Antiph. V 77
fiir Mytilene bezeugt.

Auf Delos werden fiir die Knabenchore der

Apollonien jahrlich je vier Burger als Choregen

bestellt; da je zwei zusammen als Sieger ge-

nannt werden, so haben sie offenbar paarweise

als Synchoregen je einen Chor ausgeriistet, vgl.

Bull/hell. VII 114 (nr. X). IX 147. In dersel-

ben Weise war die Ch. fiir die Knabenchore der

Dionysien geregelt. Als Choregen der Komoeden
werden je vier Burger und zwei Metoeken genannt,

10 von denen immer je zwei Burger und ein Metoeke
zu gemeinsamer Liturgie vereinigt waren, vgl.

Brinck 188. Gleiches gilt von den Choregen der

Tragoedie. Dass jahrlich nur eine delische Phyle
zur Ch. herangezogen wurde und zwar so, dass

je zwei der Choregen zu einer Triktys gehorten,

vermutet Kaibel Herm. XXHI 272. Von den
erhaltenen Inschriften ist die alteste aus 286 (Bull,

hell. VII 104f.), die jiingste aus 172 (Bull. hell.

IX 147) ; dass in dieser letzteren zwar noch rga-

20 yco&oi aber keine Tragoedienchoregen mehr aufge-

fuhrt werden, beruht vielleicht nur auf einem Ver-

sehen. In noch spatere Zeit fiihrt das Bull. hell.

VII 370 verOffentlichte Epigramm eines delischen

Choregen (Brinck 208). Da nach dem Ausweis

der genannten Inschriften die Zahl der auftreten-

den Komoeden und Tragoeden in den verschiede-

nen Jahren verschiedene waren, lassen sich die

Leistungen der skenischen Choregen nicht genauer

feststellen. Dass ihnen Ge wander (fiir die Pompe?)
30 aus dem Besitz des Heiligtums gegen eine Leih-

gebiihr zur Verfiigung gestellt wurden, geht aus

der Choregeninschrift Bull. hell. VII 109 vom
J. 270 v. Chr. (y.at twv [/.lailcov jovg [uoftovg ovx
axsSovro Ttbr F.lg za Aiovvoia) hervor. Der in den
Rechnungsurkunden der delischen TempelbebCrde
verzeichnete Einnahmeposten rov %oQi>iyixov darf

aber nicht auf die Leihgebiihr bezogen werden,

welche die Choregen fiir Uberlassung des fiir die

Auffiihrungen notigen Apparates zu bezahlen haben
40(Schoeffer De Deli insulae rebus 143); man

hat darin wohl (mit Homolle Bull. hell. XIV
445) andcrweitige Betriige zu erkennen, die von

den Choregen erlegt werden mussten; vgl. die

Inschriften von Iasos (s. u.).

Fiir Keos bezeugen die Inschriften CIG 2363
und Mus. ital. di antich. class. I 2, 207 Cho-
regen i'iir Maimer- und Knabenchore; die Kriinze,

die von ihnen in den Schatz des Apollon Pyfhios

zu Karthaia geweiht werden, sind offenbar die

50Ehrengaben, die ihnen zum Dank fiir gliinzende

Fiihrung des Amtes vom Volke bewilligt worden

waren. Auch Ch. fiir den nach Delos entsende-

ten Knaben chor ist hier — wie in Athen is. o.) —
nachweisbar, vgl. Mus. ital. I 2, 208 Z. 37. Merk-

wiinlig ist in Minoa auf Amorgos die Ch. fiir

apollmische Kordaxtanzer, CIG 2264 c. Choregen

in Aigiale werden erwahnt Athen. Mitt. I 339, 8.

In Samos verzeichnen die Inschriften neben dem
Agonotheten fiir Knaben- sowohl wie fiir Manner-

60 chore {rraibcor und drSooiv av/.?]Tatc) je zwei Cho-

regen (CIG 3091. M.-Ber. Akad. Bed. 1859, 7541'.,

vgl. Brinck 207), ferner zwei Choregen xoayro-

dcov nai xafiq/d&v. die vermutlich in der Weise

in Wettbewerb traten, dass jeder von ihnen so-

wohl eine Tragoedie wie eine Komoedie ausriisttte.

Hier wie in Delos erscheint der Wettkampf in-

sofern als ein Wettkampf der Choregen, als diese

als Sieger bezeichnet werden. Etwa der gleichen
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Zeit gehOren die Inschriften von Teos CIG 3089.
3090 an, in denen Choregen jcvggi/jje xal nal-

8(ov av?,t]raJv und Choregen avhjrwr avdgoiv ge-

nannt werden, s. XoqixoI dywvss. Ch. in Teos
erwahnt auch der Brief des Antigonos Le Bas-
Waddington 86 Z. 66. Ebenso finden wir
in Milet Choregen fiir Knaben- und Manner-
chore in den Inschriften CIG 2868 und Eev.
arch. XXVIII 1874, 108, deren letztere noch der

zu den Auffiihrungen nOtige Personal mitzubringen
und wohl auch fiir die Ausstattung zu sorgen.

Oft wurde wohl vom Festleiter mit einer Gesell-

schaft dionysischer Kiinstler ein Pauschalvertrag
abgeschlossen. So erklart es sich auch, dass

selbst der Name .Choregen' fiir die Liturgen,
die jetzt nur noch die Geldgeber fiir die musi-
schen Feste sind, vielfach aufgegeben wurde. Wie
in Athen seit dem Ende des 4. Jhdts. ein Agono-

Mitte des 3. Jhdts. anzugehOren scheint (Brinck 10 thetes (s. d.) aufgestellt wurde, der allmahtich
213) , _

vgl. auch CIG 2871 b. Im Theater von
Iasos ist eine Anzahl von Inschriften gefunden, Le
Bas- Waddington 252—299 (etwa aus der Zeit

von 190—130 v. Chr.; vgl. Brinck 216f.), in
denen ijiiSoaetg, ,Zugaben' des Agonotheten und
der Choregen verzeichnet sind. Diese (nominell
freiwilligen) Mehrleistungen bestehen darin, dass
die Liturgen auf eigene Kosten einen Schauspieler

oder Musiker im Theater auftreten lassen oder

die Verpflichtun^en der friiheren Choregen auf
sich nahm (s. o.), so sehen wir in der spateren
hellenistischen Zeit auch ausserhalb Attikas viel-

fach einen Agonotheten bald als .freiwilligen'

Beitragsleister neben den Choregen, bald als ein-

zigen Liturgen fiir die chorischen und drama-
tischen Auffiihrungen Sorgo tragen. Gewiss ist

dieser Agonothetentitel, der uns im 2. und 1. Jhdt.
v. Chr. bei den Festen in Boiotien, iin Peloponnes,

aber der Staatskasse eine entsprechende Summe 20 in Kleinasien und auf den Inseln vielfach ent
uberweisen. Von Rechtswegen soil der Staat die

Kiinstler bezahlen, wahrend die Choregen nur fiir

die Ausstattung und fiir die Chore aufzukommen
haben. In Wirklichkeit aber nehmen die Choregen
aus gutemWillen (imvevoavreg) auch diese Leistung
auf sich. In der Regel werden in diesen In-

schriften vier Burger und zwei Metoeken als Cho-
regen genannt, das mag die gesetzlich festgesetzte

Zahl gewesen sein, die aber mancherlei Ausnahmen

gegentritt, ganz ebenso, wie seinerzeit in Athen,
mit der Verpfiichtung verbunden gewesen, ,frei-

willig' zu den Kosten des Festes beizusteuern

oder wohl gar allein dafiir aufzukommen.
Wahrend so in der Kaiserzeit der Titel des-

.Choregen' in Kleinasien nur einer der vielen

Ehrentitel ist, die Gtinnern der Gemeinden ge-

geben werden, hat man in Athen im 1. Jhdt.

n. Chr. den Versuch gemacht, die alte Einrich-
zuliess. Wenn in den spateren Inschriften die 30 tung der Phylenchoregie wieder ins Leben zu
Choregen ebenso wie der Agonothet eine bestimmte
Summe — die biirg^rlichen Choregen in der Kegel
200 Drachmen, die Metoeken 100 Drachmen —
zahlen, die mit der Formel euisSaxcav (statt kjte-

dcoxav) verzeichnet wird, so bestand wohl damals
die choregische Leistung uberhaupt nur in solehen
Zahlungen an den Staat , der damit den Unter-

nehmer der Spiele (eine Gesellschaft dionysischer

Kiinstler) entlohnte

rufen. CIA III 78 wird (zwischen 90 und 100 n.

Chr.) der Chorege der Phyle Oineis genannt, neben
dem Archonten Philopappos, der als Agonothet
der Dionysien bezeichnet wird. Dexikles , der

tjiftiaiv x°8<i> einen Dreifuss aufgestellt hat (CIA
III 68b. Eeisch Griech. Weihgeschenke 106),

ist ebenfalls als Chorege zu betrachten, vgl. noch
CIA III 80. 82. 84. Nach Plut. sympos. I 10
war Philopappos einmal Agonothet und Chorege

Endlich liegen auch noch aus Rhodos zahl- 40 aller Phylen zugleich. Wie wir aus diesen Zeug-
reiche Zeugnisse fiir dortige Ch. vor, sowohl fiir

lyrische Chore, wie fiir Tragoeden, IGIns. I 68.

71, vgl. 70. 157. 383. 385. 836. 838. Ein Volks-
beschluss von Lindos IGIns. I 762 lehrt uns , dass
die rhodische Gesamtgemeinde zehn Choregen aus
Biirgern und Metoeken zu erwahlen bescbloss und
dass die Lindier es ihren Epistaten anheimgaben

,

aus der Zahl der in Lindos ansassigen Fremden
noch weitere sechs Choregen zn den aus den

nissen ersehen, hat aber die Institution der Ch.

nicht mehr feste Wurzeln zu gewinnen vermocht
und ist nach kurzer Zeit wieder eingegangen.

Boeckh Staatshaushaltung der Athener is

539ff. Thumser De civmm Atheniensium mune-
ribus 83. Eeisch De musicis Graecorum certa-

minibus (Wien 1885) 25ff. Brinck Inscriptiones

ad choregiam pertinentes, Dissert. Halenses VII
(1886) 7 Iff. A. M filler Gr. Buhnenaltertfimer

Biirgern gewahlten aufzustellen, wenn sich nie- 50 331f. Bodensteiner Commentationes phil.

mand freiwillig der Leistung unterziehen sollte.

Auch diese vereinzelten Nachrichten genugen,
um zu zeigen , dass das Institut der Ch. sich

ausserhalb Attikas langer erhalten hat als in

Athen, indent man fast iiberall Synchoregien ein-

richtete und dabei auch die Metoeken als ChoTe-

gen bestellte. Wir konnen auch namentlich aus
den Inschriften von Iasos sehen, wie die Ver-

pflichtungen des Choregen immer mehr auf blosse

Festschrift f. d. Miinchener Philologenversamm-
lung 1891. K. F. Hermann- T hum ser Gr.
Staatsaltert.6 690ff. [Eeisch.)

Xogrryos, der Chorfiihrer. Die ursprungliche
Bedeutung hat sich besonders bei den Dorern er-

halten , vgl. Athen. XIV 633 A. So heisst im
Partheneion Alkmans Agesichora v. 48 xtevra
xogayog und bei Arist. Lysistr. 1314 wird Helena
als^. der spartanischen Frauenchore gefeiert; auch

Geldleistungen sich beschrankten. Es war ja seit 60 an die /. (Manner) fiir die acginetischen Frauen
dem 3. Jhdt. iiblich geworden, wie schon die delphi-

schen Soterieninschriften lehren (Wescher-Fou-
cart Inscr. de Delphes 3-6. Eeisch Mus. cert.

88), dass auch die Chore aus berufsmassigen San-
gern zusammengesetzt und von den einzelnenKiinst-

lern selbst mitgebraeht wurden. Wer einen kykli-

schen Auleten oder einen Protagonisten anwarb,
machte dem Betreffenden zur Pflicht, das ganze

chore zu Ehren der Demie und Ausesie (Herod.
V 83) darf man crinnern. Dem Chorfiihrer, der

an der Spitze seines Chores einherzieht, fallt in

der Eegel auch die Anordnung des Chores zu
(Plut. Mor. p. 219 E) ebenso wie die Schulung
der Sanger; ausnahitisweise iibernahm er wohl in

alterer Zeit auch das Amt des Fltitenspielers

(Aristot. Polit. VIII 6 p. 1341 a 30). :
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Indera der Kreis der Rechte und Pflichten des

Chorfiihrers sich immer mehr erweitert, verschiebt

sich die Bedeutung des Wortes. Die Athener ge-

brauchen in gehobener Sprache das Wort zwar

noch in seinem urspriinglichen Sinn (Soph. Ant.

1146. Eurip. Hel. 1467. Plat. Leg. II 665 a), vor-

zugsweise aber versteben sie darunter den Trager

der als Cboregie (s. d.) bezeichneten Liturgie, die

eiuem wohlhabenden Steuertrager die Pflicht auf-

biirdete, einen Chor fiir ein Staatsfest auf eigene

Kosten auszuriisten, wahrend zur Bezeichnung des

,Chorfiihrers' (des Vorsangers und Vortiinzers)

andere Namen sicb einbiirgern, wie r/yeucbr %oqov

oder xoQvcpaTog (s. d.), vgl. Chor. Da diese Cho-

regen in spaterer Zeit vielfach nur mehr die Geld-

geber sind, wahrend die Sorge fiir die Zusammen-
stellung der Chore den einzelnen Kflnstlern (Flfiten-

spielem, Protagonisten u. s. w.) oder einem Techni-

tenYerein tibertragen wird, so kann man die x- auch

geradezu als tovg fua&ovfisvovg tovg %oQovg (Athen.

XIV 633 A) bezeichnen. In Athen sind zudem
die Worte yogrjyog ,

%OQr)ysiv , %oqriyia bald in

freierer Weise auch von anderen Liturgien gesagt

worden (T hum s e r "Wiener Studien VII 59), woraus

sich in der Spatzeit eine sehr mannigfache Ver-

wendung dieser Worte in allgemeiner Bedeutung

entwickelt hat, s. die Lexica. [Reisch.]

Choregos > Dichter der mittleren Komoedie,

als Sieger an den Dionysien nach Philippos und

vor Anaxandrides (es folgen Philetairos Eubulos

Ephippos Antiphanes u. a.) verzeichnet in dem
Katalog GIA II 977 frg. f. [KaibeL]

Choreia (Xoge/a). 1) Die hervorragendste

unter den Mainaden, welche den Dionysos nach

Argos begleiteten und dort im Kampfe mit Per-

seus fielen. Ihr Grabmal wurde in Argos gezeigt

(Paus. II 20, 4).

2) Bakchantin auf einer rf. Vase in Neapel

nr. 2419. CIG 8387. Heydemann Satyr- und
Bakehennamen 17. 39. [Wagner.]

Choreya (so Tab. Peut. , Coreva Itin. Ant.),

Station der Strasse von Carthago nach Cirta, Tab.

Peut. Itin. Ant. Nach Tissot G6ogr. comparee

de l'Afrique II 451 die Ruinen Henchir Dermulia.

[Dessau.]

Chorions, beim sog. Interpolator Serv. Aen.

VUI 138, wie quidam berichten , re.x Arcadiae,

genau so wie Serv. Aen. Ill 209 von Phineus

sagt: Thraeum rex ml tit quidam volunt Arca-

diae. Beides stammt also offenbar aus gemein-

samer Quelle; die Geschichte von Ch. bezeichnet

Robert in Prellers Griech. Myth. I 415, 3 als

sieherlich sehr spat. Die Tochter des Ch. Pa-

laestra giebt dem Ringkampf den Namen; die

Verstiimmlung des Hermes, dem dieses von dem
Gott geliebte Madchen die Erfindung der Briider

verraten hat, durch Ch. motiviert die Hermenform
und den Beinamen KvJ.fo'/vw; wie von y.vu.og (!),

und Ch., der zuletzt von Zeus zur Strafe in einen

Sehlaueh verwandelt wird, ist der bekannte Ubungs-

schlauch der Ringkampfer, der xdovy.og. Damit
ist gesagt , dass Chorions nichts als eine ver-

derbte Schreibung fiir Corycus ist, wie noch allzu

vorsichtig andeutet Stoll in Roschers Mvth. Lex.

I 898. [Hiller v. Gaertringen.]

G'horieiies (Xooirjvijs). Mit diesem Namen
bezeichnet Arrian. anab. IV 21 einen Hauptling
im ostlichen Sogdiane , oder wie die Landschaft

bei ihm heisst, in Paraitakene, der sonst in un-

serer tlberlieferung (Curt. VIII 2, 19ff. Strab.

XI 517. Plut. Alex. 58) den Namen Sisimithres

fiihrt. Nach Geiger Alexander d. Gr. Feldziige

in Sogdiane 37 war Sisimithres der eigentliche

Name, Ch. ein Epitheton , welches die Herkunft
naher bezeichnete (vgl. auch P. v. Schwarz
Alex. d. Gr. Feldziige in Turkestan 83f.). Er
befehligte auf einem schwer zuganglichen Felsen,

10 der wahrscheinlich mit dem Berge Kohi-nur an
dem Waehschflusse im heutigen Hissar oder Ost-

buchara, in der Nahe der Briicke Puli-sangin,

gleichzusetzen ist, vgl. die eingehende Darstellung

der Ortlichkeit bei Schwarz a. 0. 84ff., wodurch
die Ansetzung Droysens (Hellen. I 2, 79, 1)

im wesentlichen bestatigt wird. Alexander d.

Gr. belagerte diesen Pelsen im Priihjahr 327 und
bewirkte durch seine Massregeln bei Ch. solche

Einschiichterung, dass er seine Position den Make-
20 doniern iiberlieferte. Alexander bestatigte ihn

in der Herrschaft, die er bisher innegehabt hatte

(Arrian. IV 21, 1—9. Curt. VIII 2, 19—33), und
bezeugte ihm in noch hoherem Masse seine Gunst,

als Ch. dem durch Hunger und Kalte erschopften

makedonischen Heere reichlicben Vorrat von Le-

bensmitteln zufiihrte (Arrian. IV 21 , 10 ; Cur-

tius IV 4, Iff. lasst diese Unterstiitzung durch

Sisimithres bei Gelegenheit eines mit sehr leb-

haften Parben ausgeinalten Marsches durch eine

30 Landschaft Namens Gazaba erfolgen ; derselben

Quelle folgte Diodor, wie wir aus dem Inhalts-

verzeichnis zu XVII x -& sehen; vgl. Kaerst
Forsch. z. Gesch. Alex. d. Gr. 134. Geiger a.

O. 39f.).

Strabon a. O. verlegt den Felsen. um den es

sich hier handelt, nach Baktrien, Curt. IV 19, 1

nach Nautaka, was doch wohl aus dem hsl. Nauia
herzustellen ist (gegen v. Schwarz a. 0. 83),

da auch Diodor in der Inhaltsangabe mgarda
40 f.lg rovg xalovfisvovg Navraxag hat. Topogra-

phisch aber ist diese Angabe nicht wohl mGglich

(auch war ja Nautaka eine Stadt), und ist wohl

entstanden durch Verwechslung mit dem Winter -

aufenthalt in Nautaka (Arrian. IV 18, 2), dessen

Erwahnung in der von Curtius wiedergegebenen

Uberlieferung verloren gegangen ist (vgl. audi

schon Miitzell zu Curt. a. 0.). [Kaerst.]

Chorikios aus Gaza (Lob Gazas p. 107f. Bois-

sonade , der Gazaeer p. 7. 101 Boiss.), der be-

50 deutendste Schiiler des Sophisten Prokopios von

Gaza (p. 2. 109 Boiss.), widmete sich selbst (apo-

log. mimor. XVI 15) dem nach seiner Meinung
besonders schwierigen (p. 4f. Boiss.), aber auch

alle anderen kunstlerischen Thatigkeiten in Schat-

ten stellenden (Arch. Jahrb. IX 173, 19ff.) So-

phistenberuf noch bei Lebzeiten des Prokopios

(p. 21 Boiss. Phot. bibl. cod. 160 p. 103 a

iff. Bekker); zu seinem Lehrer stand er in be-

sonders familiarem Verhiiltnis (p. 12 Boiss.) und

60 hat ihm auch die Leichenrede (p. Iff. Boiss.) in

der Zeit zwischen 526 und 536 (C. Kirs ten
Quaest. Choricianae, Bresl. philol. Abhandl. VTI

1895, 12f.) gehalten. tlnter den uns erhaltenen

Reden wird das zusammengehorige Paar 'Aotoid's

reog und @ddgyvgog von Ch. selbst (Kir St en
a. a. O. 22f.) als Jugendwerk bezeichnet. Sonst

ist die friihcste datierbare Rede von ihm die Apo-

logia mimorum, welche das Bestehen pantomimi-
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scher Auffiihrungen auch in Constantinopel (VIII

2. 6f.) noch voraussetzt, also jedenfalls vor Iusti-

nians Theaterverbot im J. 526 (Kirsten 21f.)

verfasst sein muss. Sie fallt wohl in den An-
fang von Ch.s rednerischer Laufbahn, da eine so

lebhafte Parteinahme fiir eine den Redelehrern in

Gaza verbotene Belustigung (I 4. XIII 2f. 5) in

Ch.s reiferen Jahren kaum verstandlich ware ; auch
die didlegig Rh. Mus. XLIX 501f., in welcher

unterricht, widmete sich Ch. vielleicht von An-
fang an mit mehr Lust als der rednerischen Thatig-

keit (Philol. LIV 115, 17ff. 116, 17ff.) nnd be-

schrankte sich in hoherem Alter mehr und mehr
auf ihn (Rh. Mus. XXXVLT 483f.) ; seinen Schulern.

hielt er regelmassig in jedem Jahr eine feierliche

Rede wahrend eines Festes (Philol. LIV 121f.)v

sie suchten ihn aber zu haufigerem Auftreten zu
veranlassen (Philol. LIV 115f.) und liessen es an

noch unbefangen von Pantomimenauffuhrungen 10 Beifall nicht fehlen (Werfen mit Rosen, Philol.

gesprochen wird, dSrfte nicht weit vom J. 526
abliegen, und ebenso muss die did^cg Philol.

LIV 116, 17ff. im J. 526 oder bald nachher ge-
halten sein (a. a. 0. p. 116, 20f.); wenn, wie es

den Anschein hat. die didkeg~tg Philol. LIV 114f.

bei dem heidnischen Rosenfest (iiber welches s.

B. Stark Gaza und die philistaeische Kiiste 598.

643; vgl. Heuzey-Daumet Missionarcheol.de
Mac6doino Inschr. nr. 87. 89. 90) und nicht etwa

LIV 115, 10; Geleite vom Theater nach Hause
stehender Branch, Arch. Jahrb. IX 114, 8). Mit
Namen bekannt sind uns von seinen Schulern nur
diejenigen, welchen er Hochzeitsreden hielt, Za-

charias (Index lection. Vratislav. aest. 1891, 14
—18), Prokopios, Johannes und Elias (Ind. lect-

Vrat. a. a. 0. 19— 24), alle, wie es scheint, Ga-
zaeer; einen vornehmen, ihm von Summus zuge-

fuhrten Schiiler aus Arabien erwahnt er p. 32, 1

bei einem diesem substituierten christlichen Fruh- 20 Boiss. Die Schiiler, vor dem rhetorischen Curs
lingsfest gehalten worden ist, so diirfte sie auch
nicht iiber das J. 526 herunterzusetzen sein. Die
erste Rede, welche Ch. vor hohen Beamten hielt,

ist die Lobrede auf Aratios und Stephanos (p. 126
Boiss. Rev. de philol. I 63 § 1), deren Zeit Ch.

Graux (Rev. de philol. I 55—61) auf 535/36 be-

stimmt hat. Einigermassen lasst sich die Zeit

auch noch bestimmen fiir die Leichenrede auf

Maria, die Mutter des Bischofs Marcianus von

grammatisch vorgebildet, suchte Ch., ebenso wie
er selbst von Prokopios angeleitet worden war

(p. 5 Boiss.), in die vollendete Correctheit und
Eleganz attischen Ausdrucks einzufiihren (p. 2.

4. 5. 78 Boiss. Philol. LIV 111, 15. 122, 12. Ind.

lect. Vrat. aest. 1891 p. 21, 24. Apolog. mim. X
4), welche ihnen spaterhin sei es im sophistischen,

sei es im geistlichen (p. 81. 109 Boiss. Aec Gaz.

ep. 15), sei es im juristischen (p. 40, 14 Boiss.

Gaza (nach 518), und fiir die beiden Lobreden 30 Ind. lect. Vrat, aest. 1891 p. 22,21. Procop. Gaz.

auf Marcianus selbst: die erste, auf welche sich

or. in Arat. XII 4ff. bezieht, fallt vor 536 und
ist im Fruhjahr, am Gedenktag des H. Sergios

kurz vor Tag- und Nachtgleiche (p. 77. 82. 83
Boiss.) gehalten (p. 80, 14 Boiss. bezieht sich

nicht, wie Kirsten 7 meint, auf den 'Ejtizdiptog

eig TLooxomov, sondern auf eine vorhergegangene
kurzere, uns verlorene Lobrede auf Marcianus, bei

welcher Marcianus — vgl. auch p. 104 Boiss. —

ep. 29. 41. 148) oder arztlichen (Procop. ep. 123)

Beruf zu gut kommen sollte. Ch. war jeden-

falls als Lehrer langere Zeit unverheiratet (Ind.

lect. Vrat. aest. 1891 p. 19 § 1. Rh. Mus. XLIX
505, 6; vielleicht liegt eine Anspielung darauf

auch vor Arch. Jahrb. IX 190, 16); dass er spater-

hin geheiratet habe, wird durch geringschatzigc

Bemerkungen iiber die Frauen (p. 54. 64. 110

Boiss. Herm. XVII 211, 31), wie sie auch der

nicht anwesend war; doch ist aus dem von Graux 40 verheiratete Prokopios (z. B. [Choric.] p. 141. 142)
Rev. de philol. I 78, 16 angefiihrten Grand in

Marc. I nach Epitaph. Procopii zu setzen) , die

zweite ist im Sommer (p. 114, 9. 123, 13f. Boiss.),

nach der Rede auf Aratios und Stephanos, in

welcher Ch. von der durch Marcianus erbauten

zweiten Kirche (des H. Stephanos) noch nichts

weiss, und vielleicht langere Zeit vor 542 (in

welchem Jahr Marcianus jedenfalls nicht mehr
Bischof war, Kirsten 14) gehalten; ferner fallt

sich gestattet, nicht ausgeschlossen. Der Philo-

sophic und Theologie steht er weit ferner als sein

Lehrer (nur die dialog Philol. LIV 120f. tragt

besonders stark die cynische Farbe, welehe dieser

Litteraturgattung von ihrer Entstehung aus der

cynischen Diatribe her anhaftet, vgl. W. Schmid
Atticism. IV 346ff.). Ubrigens ist Ch. ohne Zweifel

ebenso wie Prokopios und Aineias Christ gewesen,

was auch Photios (bibl. p. 102 b 32ff. 103 a 13)

lie Suii.siig in Iustiniani brumalia zwischen 532 50 bezeugt ; er bewegt sich aber fast immer nur

und 540 (Kirsten 19f.) und die Lobrede auf den
Feldherrn Summus zwischen 535 und 540 (Kir-

sten 15ff.). Daraus, dass Ch. als Festredner der

Stadt Gaza vor den hochsten Beamten auftreten

durfte, ersieht man, dass er seit Prokopios Tod
als erster Redner Gazas angesehen war; nur die

iibergrosse Liinge von manchen seiner [itlszai

scheint hie und da beanstandet worden zu sein

(Philol. LIV 122, 21ff. Arch. Jahrb. IX 174; 3en

in dem Gedanken- und Anschanungskreis des

heidnischen Altertums : seine Homerexegese und
Mythenkritik ist die eines religios eonservativen

Heiden (Ind. lect. Vrat. Mb. 1891/92 p. 4. 4; aest.

1891 p. 16, llff. 23, 12ff. Rh. Mus. XLIX 502,

2ff. Arch. Jahrb. IX 188, 17ff.); von Beziehungen
auf die Bibel ist, wenn man von den Beschrei-

bungen der Gemalde in den Kirchen der Heiligen

Sergios und Stephanos (p. 83ff. 116 Boiss.) ab-

verwOhnten Geschmack der Gazaeer streift Ch. 60sieht, nirgends die Rede; christliche Sitten und
Philol. LIV 114, 10ff.). Von Reden, welche er

ausserhalb Gazas gehalten hatte, ist uns nichts

bekannt; einer Anwesenheit bei einer Ivyvoxata

in Agypten, mit welchem Land Gaza, den Briefen

des Aineias und Prokopios nach, in regem Kultur-

verkehr stand, gedenkt er in der zweiten Rede
auf Marcianus (p. J22 Boiss.). Dem andern Teil

des Sophistenberufs (p. 4 Boiss.), dem Jugend-

Anschauungen werden erwahnt z. B. p. llf. 37ff.

42ff. Boiss.; or. in Arat. ILL XI 4. XII 1. XIV
2; apol. mim. XII 7; dabei ist aber Zeus Welt-

schopfer in Iustin. brumal. § If. , die Moiren

schneiden dem Prokopios den Lebensfaden ab

(p. 14f. Boiss.), er wird alsdann auf die pa-

xagcov vijooi versetzt (p. 22 Boiss.), und wo man
etwas von personlicher Unsterblichkeit zu hOren
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erwartet (Ind. lect. Vrat. aest. 1891 p. 19, 19ff.),

tritt eine vOllig heidnische Auffassung hervor.

Am weitesten geht die von Photios (bibl. p. 102 b
34ff.) geriigte Vermischung von Christlichem und
Heidnischem in den Trauerreden auf Prokopios

and Maria. Die Notwendigkeit heidniseher Eru-
dition fiir den christlichen Theologen gait dem
Ch. (p. 109) wie den strengsten Christen (Marc.

Diac. vit. Porphyr. p. 9, 2 ed. Bonn.) als selbst-

verstandlieh.

Wir haben von Ch.s Eeden wahrscheinlich

nicht weniger als Photios gehabt hat; Boisso-
nade p. VII—VIII interpretiert die Worte des

Photios zum Teil schief; unter den nXao/naxixd

versteht Photios die /isXkxai, unter jzavrjyvQtxol

die Lobreden auf Personen, unter fiovcobiai die

zwei Trauerreden, unter exrpodoetg xal eyxoi/ua

besonders die zwei Eeden auf Marcianus, viel-

leicht auch einiges Pseudoehorikianische. Die von
Boissonade unter die Fragmente (p. 283—298,

frg. 8—85) aufgenommenen Excerpte aus den
Florilegien des Maximus Confessor (c. 645; er

citiert zwei Stellen: Migne patrol. Gr. 91, 966
= Choric. frg. 83 Boiss. , das einzige auch von
Arsenios p. 480 Walz noch bewahrte Fragment;
Migne a. a. 0. p. 992 = Choric. frg. 31 Boiss.),

Makarios Chrjsokephalas (Villoison Anecd. II

18fl'.), Antonios (Melissa), Johannes Georgides, so-

wie die von B. Forster (Melanges Graux p. 639
—641) aus einem Commentar zu Hermogenes ge-

zogenen (ebenso wie die Stucke bei Cramer
Anecd. Oxon. IV 164f. in den MiXxtdbtjg gehori-

gcn) Fragmente stammen alle aus vollstiindig er-

haltenen Eeden. Nur zu dem Anfang der ver-

stiimmelten Rede Agioxevg liefern die Florilegien

Erganzungen (Forster Philol. LIV 95). MOglich
ist, dass dem Znagxidxrjg eine jetzt verlorene Kede
des Praxiteles voranging, auf welche der 2xaQ~
rtujijs Bezug zu nehmen scheint. Nicht erhalten,

wenn sie iiberhaupt vcroffentlicht war , ist die

ejiideitgig auf Bischof Marcianus, auf welche p. 99.

104 Boiss. angespielt wird, und zu einer Reihe
von erhaltenen 8iaXeg~eig fehlen die zugehOrigen

fiekhai, wie umgekehrt vielleicht zu manchen er-

haltenen fA.ei.etai die biaXe^eig verloren gegangen
sind. An strenger, schiilerhafter Correctheit in

Sprache und rhetorischer Technik (die vd/ioi xfjg

xiyyr/g werden angezogen in Arat. IV 10 p. 39.

125 Boiss. Eh. Mus. XLIX 484, 13f.) iiberbietet

Ch. noch den Prokopios; seine Sorgfalt in Hin-
sicht der avv&eois zeigt sich in Vermeidung des

Hiatus (die Eegeln s. Forster Herm. XVII 2071'.

und genauer Kirsten a. a. O. 25ff.) und Ein-
haltung des Meyerschen Klauselgesetzes (Kirste n

36ff.). In den Lobreden verfallt er oft in Schwulst
und masslose Schmeiehelei (einige Beispiele bei

Cobet Collectanea crit. 143f.). Photios tadelt

auch sein Ubermass in Tropen und poetischen

Wendungen (besonders Hvpotyposen, z, B. p. 236.

278 Boiss. Eev. de philoL I 77 § 11. B>rm. XVII
217, 28ft. 221, 14ff. 237, 6ff. Rb. Mus. XLIX
497, 32ff. 506. 523, off.); in Klangfiguren da-

gegen halt er Mass. Gem zeigt er seine Gelehr-
samkeit in Citaten aus Dkhtern und einer Menge
von Reminiscenzen aus den klassischen Prosaikern,

insbesondere Thukydides (den er Philol. LIV 119.

24 nrjyrj xfjg dt]xogixrjs nennt; einige Nachwei-
sungen s. Cobet Coll. crit. 142ff.) und Demo-

sthenes (den er als seinen Musterautor bezeichnet,

Herm. XVII 223, Iff.). Viele Entlehnungen wer-
den nachgewiesen in den Noten zu den einzelnen
Eeden von Boissonade, Graux, Forster; im
Zusammenhang handelt iiber seine Klassikerstudien

Joh. Malchin De Choricii Gaz. veterum Graecor.
scriptor. studiis, Kiel 1884. Aber auch die Klas-
siker der Neusophistik beniitzt er stark, beson-

ders den Aelius Aristides (s. z. B. Graux Eev.

10 de philol. I 65, 19; apol. mini. VI 27 aus Aristid.

or. XIII 307 Dindf.; ebd. VIII 21 aus Aristid.

XIII 299; p. 22 Boiss. und dialex. in lustin.

brumal. § 13 aus Aristid. XLVI 398; Epithalam.
Procop. § 7 aus Aristid. IV 52), wahrscheinlich

auch den Libanios. welchen er p. 6 Boiss. nennt,
und seinen Lehrer Prokopios (Phot. bibl. p. 103 a
11. Villoison Anecd. gr. It 280 s. v. Chori-

cius). Zahlreich sind auch seine Beziehungen auf
Werke der bildenden Kunst (s. die Zusammen-

20stellung von FOrster Arch. Jahrb. IX 167ff.).

Den /isXhou, welche er zum Teil als Eede und
Gegenrede paarweise zusammennimmt (so IIoXv-

bd
t
uac und TIoLaiiog, Agiaxsvs veog und <l>iXdoyv-

gog, vielleicht auch Sxaoxidxr/g und einen nicht

mehr erhaltenen nga^ixilr/g) , schickt er manch-
mal (erhalten nur zum Snaoxidxris) eine diatriben-

artige frei praludierende bidXe^ig im Stil des

Xdyog dcpsX-iqe (ol = avt<p z. B. koinmt nur in

biaXi^elg vor), regelmassig (nur zum 'Agtoxevg ist

30 sie uns verloren) eine iiber den Gegenstand und
seine Behandlung orientierende ftecoQia oder jiqo-

ftecogia voraus. Manche fieXsxat sind in zwei Ab-
satzen vorgetragen worden, in welchem Fall der

zweite Absatz mit einer neuen bidXeq~ig eingeleitet

wird (so Philol. LIV 119. Rh. Mus. XLIX 483.

Arch. Jahrb. IX 174). Den Lobreden auf Per-

sonen geht regelmassig eine btdXe^ig voran , nur
der auf Summus fehlt sie, wohl weil diese eine

Improvisation war; ebenso fehlt sie den Trauer-

40reden. Als Improvisationen (ex xov szgoyjiQov)

werden bezeichnet die Eede auf Summus, die bid-

Xet-ig in Iustiniani brumalia und das Stuck Philol.

LIV 114.

Ch.s Reden galten den Byzantinern (Joh. Eha-
cend. in Walz Rhet. Gr. Ill 521. 526) als Muster
der /tortus Qi]zooixrj (opp. tpcXooopixrj) Xoyoygaffia,

der )Jg~tg xcuTEivoiiga und y.a&agd, insbesondere

fiir klassisch seine navr/yvoixoi und ovfijiovXev-

xiy.oi (? s. Anon, in Walz Eh. Gr. Ill 572. 573.

50 Greg. Cor. inBekker Anecd. p. 1081), wahrend
seine biaXe^eig getadelt werden von Anon. Walz
Rh. Gr. Ill 571.

Wir besitzen von Ch. folgende Eeden : 1 ) Lob-
reden auf Personen: iyxcoutov ex xov xooyeigov

ei; Sov/iuor xov ivbotdxaxov oxoaxtj/.dxrjv fed. Boiss.

p. 25ff.), zwei Reden eig MaQy.tavov Td^tjg exi-

o*o.-7m> (I ed. Boiss. p. 77ff.; II ebd. p. 105ff.),

beide durch ihre Kirchen- und Gemaldebeschrei-

bungen von hervorragender Wichtigkeit fiir die

60 Geschichte der christlichen Kunst (s. B. Stark
Gaza 626ff.), und die Rede sis Agdxtov bovxa xai

2xi<parov agyovxa (ed. Graux Eev. de philol. I

63ft., die zugehorige didXe^ig bei Boiss. p. 126
— 128). 2) Trauerreden: 'Enixdyws «n tlooxo-

7ii</> (ed. Boiss. p. Iff.) und 'Emxdcpios ixi Maoia
fxr/xol Ma.Qxia.vov rd£>)g kmoxoxov xai 'Avaoxaotov

'EXevfagoxoAewg emoxoxov (ed. Boiss. p. 37ff.).

3) Hochzeitsreden fiir Schuler: 'Em&akd/ttos ek
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Za%aQiav Sva xa>v avxov (potxrjx&v ovra (ed. F6r-
ster Ind. lect. Vrat. aest. 1891 p. 14— 17; die

Eede wird in der tjberschrift als dtdfol-is bezeich-

net), wozu das von Forster a. a. 0. p. 17—18
herausgegebene kleine Stuck einen Kachtrag bil-

det ; 'Emftakd/iios eig Uqoxohiov xai 'Icodvvtjv xai
'HXiav rpoittjxds orxag avxov (ed. FOrster a. a. 0.

p. 19-24). 4) A ia/Jg~eis ausser den angefuhrten : Sid-

ke!gig oxi itXao/iaxa Xoywv eqidtik&v ov Xv/tmvsxai

aoos aXXas /isXhag aXXr/v e%ov0as vm&eaiv (ed. 10
Boiss. p. 198ff.; vgl. Forster Ind. Vrat. aest.

1891 p. 9), didXsg~ig slg to /it) deiv ateXfj xaxaXeiipai

zbv loyov (ed. Boiss. p. 201; vgl. Fo'rster a. a.

0.; der Schluss fehlt in Cod. Matr. 101, sowie in

Mais Vaticanus). dtdXs&s ek xd 'lovaxiviavov

poov/idXia (ed. Forster Ind. Vrat. hib. 1891/92

p. 3-5), SidXe^ig alodo/ievov xivcov xSiv Seoneoimv
/xov didaoxdXojv fiejj.qiOfi.ivmv fir/ TiaoafidXXovza xaTg

Stjftoaiatg xaiv Xoymv ovvddoig deixvvaiv dig ev

yriQq xaXov r/avyla (ed. FOrster Rh. Mus. XXXVII 20
483f.), didXeigig duo xfjg xaQovotjg &Qag Xaftovoa
xr/v dcpoQ/iijv XQogcpOQoig ami) Sir/yr/fiaoi xaXXco-

m&xai (ed. FOrster Philol. LIV 114f.) , Sid-

Xe^tg xS>v (jpocx)jxwv zioXXdxig eiTielv dei]&evxa>v

Tijg fiexQt xov naQovtog avafioXfjg bvr/yqaexai xr/v

nqotpatitv (ed. Forster ebd. 115f.), 8idXs£ig xwv
vsoiv r/fiag d^iovvxcuv sxvxvoxeoov jzaotsvat- deixvv-

oiv ovx dvdvrjxor ovaav xi]v fiexQiav xov %advov
dtdazaoiv (ed. FOrster ebd. 116f.), SidXe^tg oxi

to fikxQiov tpodvi]fia xctg evnoaylag ovx ia dia- 30
Xveo&ai (ed. Forster ebd. 118f.), didXeftg oxi

/xovi] zieqpvxev aavXog aQexij tq> xexxijfievq) (ed.

Forster ebd. 120f.), 8idXe§ig eig xo xr/v ztr/aiov

dixodovvai xoig dxoooifievoig fieXexijv (ed. FOrster
ebd. 121f.), didXel-is siqos xov /is/iy)d/j.Evov , oxi

xov Xdyov to /tijxos ov ov/i/iexgov ioxi xf/ Svvd/iei

xov Xeyovxog (ed. FOrster ebd. 122f„), didXeigig

iv fj,eoq> xexayixivT] xov Xdyov dsvxEQag deijftEvxo;

cvvohov zxQogrpooov eavxfj belxvvot xavxr/v slvat

xijv xdtgiv (ed. Forster Rh. Mus. XLIX 483; die 40
dtdXeg~ig gehCrt nicht zu der folgenden fielixr]),

<jidXeg~ig oxi See xov xaoidvza xov fieXexco/ievov xd

fj-dog bid jiavxog (pvXd^at xov Xdyov (ed. Forster
Arch. Jahrb. IX 173). 5) Elf /ieXhm nebst §ew-
Qiai: TvQavvoxxdvog (ed. Boiss. p. 49ff. ; der Gegen-
stand derselbe wie in Lukians Tvoawoxxdrog),
Ilaiboxxdvog (ed. Boiss. p. 206ff.), IldxQoxXog (ed.

Boiss. p. 239ff. ; Gegenstand aus II. IX und XVI),
AvSoc (ed. Forster Ind. lect. Vrat. hib. 1891/92

p. lOff. ; Gegenstand nach Herodot. 1 155f.), Md- 50
rtdbys (ed. Forster Ind. lect. Vrat. hib. 1892/93

p. Iff. ; Gegenstand nach Herodot. VI 132ff.), 'Aqi-

oxevg (ed. Forster Philol. LIV 95ff.l, Sxagud-
xr/g (ed. FOrster Arch. Jahrb. IX 174ff.), end-

lich die beiden zusammengehorigen Paare JToXv-

bduas und Ilgio.aog (ed. Forster Herm. XVII
208ff.). 'Aoiaxev: reog und <Pddoyvrx>s (ed. FOr-
ster Eh. Mus. XLIX 484ff.). 6) Die Rede iniq

z'Jor tv Aiovvoov xov §Lov eixoviLdvxmv (Apologia

mimorum ed. Graux Rev. de philol. I 212ff.; die 60
zugehorige &eo>oia ed. F o rs ter Philol. LIV 119f.),

das letzte Document zur Geschichte des Theater-

wesens aus dem Gebiet der griechischen Litteratur.

Die Echtheit des UdxooyJ.og, welche man auf

Grund einer Eandnotiz des Konst. Laskaris fruher

(Villoison Anecd. gr. II 17 n. 2. FOrster
Herm. XVII 207, 1) bezweii'elt hatte, steht jetzt

(Philol. LIV 123, 15f. Forster Arch. Jahrb. IX

167) fest mit ihr auch die des sprachlieh und
stilistisch mit dem IlaxgoxXog aufs niichste ver-

wandten Ilaiboxxdvog, der sich auch in Libanios-

Hss. verirrt hat, dagegen gehOren nicht dem Ch.
die in Cod. Vatic. 1898 enthaltenen, von Bois-
sonade (p. 129—178) aus A. Mai Spicileg. Eom.
T. V iibernommenen Stucke, welche Kirsten
(46ff.) mit aller mOglichen Sicherheit dem Pro-

kopios zugewiesen hat; diesem dflrften auch die

Fragmente 1—7 der Boiss on adeschen Samm-
lung (vgl. [Choric] 174f. Boiss.) gehOren; die

Movmbta p. 179—195 Boiss. ist ein Werk des
Mkephoros Basilakis (FOrster Philol. LIV 93),
die biaXi^sig bei Boissonade 202—204 sind von
Libanios. Fiir unecht muss bis auf weiteres auch
das Fragment einer Lobrede auf den Feldherrn
Asiaticus (von Boissonade 196f. ebenfalls aus
Mai Spicileg. Rom. V entnommen) gelten.

Samtliche echten Stiicke des Ch. enthalt nur
der Codex bibliothecae regiae Matritensis (biblio-

theca nacional) N- 101 (beschrieben von Iriarte
Eegiae biblioth. Matrit. codices Graeci manuscr.

I 394—406; dann von E. Ruelle Archives des

missions scientifiques et litteraires, 3. sdrie tome
II 1875, 503f. 5631, von Forster Herm. XVII
206 und am vollstandigsten von demselben Ind.

lect. Vrat. aest. 1891, 4ff.), eine Papierhs. (sogen.

bombycinus) saec. XIII/XIV (Probe bei Gram-
Martin Facsimile's de manuscrits Grecs d'Espagne
pi. XVI nr. 57, dazu Textband p. 114ff.), welche

Konstantinos Laskaris gelegentlich einer Reise
nach Rhodos geschenkt erhielt c. 1453; sie kam
nach Laskaris Tod mit dessen gesammter Biblio-

thek in den Besitz der Stadt Messina, von da
1679 nach Palermo und endlich nach Spanien.

Aus dieser Hs. sind zuerst fiir Boissonade durch

E. Miller die zwei Reden auf Marcianus aus-

geschrieben worden; dann hat sie Ch. Graux zu
der Ausgabe der Reden in Arat. und Apolog.

mimor. verwendet, und alle Schriften des Ch. hat
nach und nach, fiber vier Zeitschriften und drei

Indices lectionum verstreut, R. FOrster, von

dem eine Gesamtausgabe zu erwarten steht, aus

ihr herausgegeben. Cber die iibrigen Hss., deren

keinc mehr als vier Eeden (die zwei Trauerreden,

Tyrannicida und Laudatio Summi) enthalt, s.

Forster Ind. lect. Vrat. aest. 1891 p. 3 (Probe

aus dem von Laskaris aus Matritens. N- 101 ab-

geschriebenen Cod. Matrit. N. 115 s. bei Graux-
Martin a. a. 0. pi. XVIII nr. 62 mit Textband

p. 123).

Die ersten Reden des Ch., welche im Druck
erschienen, sind Epitaph. Procop. und Laudatio
Summi (Fabricius Biblioth. Gr. VHI 841—876
mit lateinischer Ubersetzung von Chr. Wolf;
Fabricius entnahm sie einer in Hamburg be-

findliehen Abschrift des Luc. Hoist en aus Vatic.

gr. 938); demnachst hat Villoison Anecd. Gr.

II (Venedig 1781) 18ff. die von Makarios erhal-

tenen Fragmente des Ch. , die Trauerrede auf

Maria ip. 21ff.) und den Tyrannicida (p. 52ff.),

beide aus Parisin. 2967 saec. XVI, herausgegeben.

Es folgen die oben citierten Ausgaben von Bois-

sonade (Paris 1846), Graux (1877; vgl. Oeuvres

n Iff.) und Forster (1882—1894).
Die diirftigen Testimonia iiber Ch. sind vor

Boissonades Ausgabe abgedruckt (Phot. cod.

160 und eine .wertlose Verwasserung dieses Ar-
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tikels, welche den Eeden des Ch. im Parisin. 2967
vorangeschickt ist). Textkritisehes zu Or. in

Arat. aus Anlass der Ausgaloe Ton Graux bei

Cobet Collect, crit. 139ff.; Mnem. N. S. V 159ff.

M. Haupt Opusc. Ill 611ff. Gomperz Eev. de

philol. II 111F. Headlam Journ. of philol. XXIII
26 Iff. Die kritischen Bemerkungen von R. Her-
cher (Herm. V 291) beziehen sich nur auf die

Pseudochoriciana aus Cod. Vat. 1898. Im allge-

meinen s. ausser den oben citierten Abhandlungen
B. Stark Gaza und die philistaeiscbe Kfiste 639.

Kil. Seitz Die Schule von Gaza (Heidelberg 1892)

21ff. [W. Schmid.]

XoqikoI ayobves ist die Bezeichnung fiir die

Wettkampfe der lyrischen (kyMischen) Chore, die

als gesonderte Gattung von den dramatischen
Agonen und von den Wettkampfen musischer
Einzelkiinstler geschieden werden. Im Sprach-

gebrauche der jiingeren Zeit versteht man dartaiter

auch solche chorische Auffuhrungen , bei denen

nicht ein wirklicher Wettkampf stattflndet, sofern

sie als selbstandige kiinstlerische Darbietungen
bei Festvorstellungen statthaben. In diesem weite-

ren Sinne werden auch wir den Ausdruck schon

deshalb fassen miissen, weil wir bei den ,Agonen'

der jiingeren hellenistischen Zeit in der Kegel

nicbt dariiber unterrichtet sind, ob an den be-

treffenden musisehen Festen nur ein einzelner

Chor jeder Gattung auftrat oder ob wirklich meh-
rere Chore in einen Wettbewerb eintraten. Uber
die hiebei vorgetragenen Gesangsdichtungen und
uber die Zusammensetzung der Chore s. Chor.

Hervorgewachsen sind die chorisehen Agone aus

den unmittelbar an die Cultacte ankntipfenden

Auffiihrungen mehrerer choriseher Cultgesiinge,

die nach ihren Vorziigen zu unterscheiden und
zu belohnen nahe liegen musste. Wo die ersten

Ansatze zu agonistischer Ordnung der Chorauf-

fuhrungen gegeben waren, lasst sich nicht ent-

scheiden. In diesem Sinne gedeutete Wendungen
in Alkmans Partheneion scheinen einen Wettkampf
nicht erweisen zu kOnnen; auch fur die Gymno-
paedien in Sparta lasst sich wirklicher Wettkampf
nicht erweisen, da die Bezeichnung des Festes

als Agon sich nur in spateren Nachrichten findet,

wo sie vermutlich im allgemeinen Sinn von ,Auf-

fuhrung' zu verstehen ist. Fur Athen wird man
Dithyramben -Wettkampfe schon fiir die Peisistra-

tidenzeit annehmen diirfen; vgl. Aristoph. Vesp.

1401. Snid. s. Aaoog. Bergk Litt.-Gesch. II 377.

Auch in Boiotien mogen die chorisehen Agone
noch in das 6. Jhdt. hinaufreichen , wenn auch
die Nachrichten, die Pindar und Korinna an sol-

chen Wettkampfen teil nehmen lassen, begriin-

dete Bedenken erregen (Reisch Mus. cert. 56).

Eine feste Organisation hat der Wettkampf
von ChOren aber zuerst in Athen zur Zeit des

Kleisthenes gewonnen, indemdamalsdie chorisehen

Auffuhrungen auf Grund der neuen Phylenein-

teilung geordnet wurden. Darauf bezieht sich

die Nachricht des Marm. Par. ep. 46 , dass 01.

68, 1 (508/7 v. Chr.) der erste Wettkampf von
Mannerchflren abgehalten worden sei. Ob man
aus der Form dieser Nachricht schliessen darf,

dass Wettkampfe von KnabenchOren schon friiher

eingefiihrt worden waren, mag unentschieden
bleibcn

; jedenfalls sind damals auch die Knaben-
chOre nach derselben Weise wie die MannerchOre

geregelt worden. Auch die gleichartige Organi-

sation des Thargelienagons wird schon auf diese

Bpoche zuriickgehen. An den Dionysien scheinen

an den Agonen der Knaben- und der MannerchOre
je funf Chore, die von den einzelnen Phylen ge-

stellt wurden (Schol. Aeschin. I 10), aufgetreten

zu sein ; denn aus dem Zusammenhang der Argu-
mentation bei Is. V 36 ergiebt sich, dass die

vierte Stelle im Phylenkampf als eine der letzten

10 gait; auch wurde wohl die Auffuhrung von je

zehn Manner- und KnabenchOren an die Phylen
und an die ZuhOrer zu grosse Anforderungen ge-

stellt haben. Es wird durch das Los bestimmt
worden sein, welche Phylen einen Knabenchor
und welche einen Mannerchor zu stellen hatten.

Wenn CIA II 971 d dieselbe Phyle mit einem
Manner- und einem Knabenchor aufgetreten ist,

so mag das in einer zufalligen Verschiebung seinen

Grund haben (vgl. Brinck Diss. Hal. 86). Die
20 Sorge, den Chor zusammenzubringen und zu er-

nahren, fallt dem Choregen (s. d.) zu; ihm wird

im 5. Jhdt. einer der Dithyrambendichter, deren

Werke der Archon zur Auffuhrung zugelassen

hatte (Antiph. VI 11), im 4. Jhdt. aber ein F10-

tenspieler (Dem. XXI 13) zugelost.

Die Eeihenfolge, in der beim Wettkampf selbst

die einzelnen Chflre auftreten, ist vermutlich, wie

beim skenischen Agon (Aristoph. Eccles. 1157)
durch das Los bestimmt. Ein Collegium beei-

30 digter Richter (Dem. XXI 17. 65) entschied iiber

den Sieg und iiber die Rangfolge der wettkiim-

pfenden Chore ; es gab, wie es scheint, gesonderte

Richtercollegien fiir den Agon der Manner (Dem.
XXI 18) und fiir den der Knaben, jedenfalls aber

war das Collegium fiir die kyklischen Chore (Aeschin.

in 232) aus anderen Personen und in anderer

Weise zusammengesetzt, als das fiir die skenischen

Agone. Durch die Nichtbeachtung dieser That-

sache enthalten die alteren Untersuchnngen iiber

40 die dionysischen Preisrichter (vgl. A. Miiller

369) viel Irrtiimliches ; vgl.Lipsius S.-Ber.Akad.

Leipzig 1885, 415. Freilich erlauben die erhal-

tenen Nachrichten nicht uberail eine bestiminte

Scheidung; fiir die kyklischen Agone wurde, wie

Lys. IV 3 zeigt, eine Anzahl von Mannern durch

die Choregen, andere, wenn Isokr. XVII 33 sich

hieher bezieht, durch die Bule namhaft gemacht,,

aus deren Zahl dann erst durch das Los diejenigen

(vermutlich funf oder zehn) ausgewahlt wurden,

50 die den entscheidenden Spruch zu thun hatten.

Da die Chore und Choregen von den einzelnen

Phylen beigestellt werden, ist der chorische Agon
der Dionysien eigentlich ein Wettkampf der Phylen,

daher erscheint auch als eigentlicher Sieger und
Preistrager die Phyle (Lys. IV 3. Dem. XXI 5).

Wenn es bei den Bednern allgemein iiblich ist,

die Choregen als Sieger zu bezeichnen, so ist

dies insofern berechtigt, als der Chorege an

dem Fest der Vertreter — um nicht zu sagen,

60 die VerkOrperung — der Phyle ist. D;\her wird

auch sein Name im officiellen Siegerverzeichnis

(vgl. CIA II 971) neben dem der Phyle genannt,

wahrend der Dichter und Aulet, die vermutlich

einen bestimmten Sold, aber keinen Siegeslohn

erhielten, in jener Liste nicht verzeichnet, wohl
aber auf den von der Phyle (d. h. von ihrem.

Choregen) errichteten Weihgeschenken namhaft
gemacht werden; s. Xopriyia.

In ahnlicher Weise wie der chorische Wett-
kampf der Dionysien wird auch der der Thar-
gelien geregelt gewesen sein; hier haben immer
je zwei Phylen zusammen einen Chor gestellt

(Aristot. 'A&tjv. jioh 56) in der Weise, dass dem
Choregen der einen Phyle eine zweite zugelost
wurde (Antiph. VI 11); auch hier traten Manner-
und KnabenchOre auf (CIA II 553. Lys. XXI 1.

Dem. XXI 10 Gesetz des Euegoros), vermutlich ...__ ^ „. _
je funf an der Zahl

; auch hier erhielten die sieg- 10 4. Jhdt. zahlreiche chorische Agone insbesondere
reichen Chore einen Dreifuss als Preis ; iiber die auf den Inseln und in Kleinasien eingerichtet
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erwahnt der Paian des Philodamos, Bull. hell.

XIX 391f. (um 330) Z. 131 llvWaoiv de jievfctn-
QOieti TQOJimg . - Baxxov fivaiav %o(>cov re jio(Xi<by)

xvxkiav afidXav; iiber chorische Auffiihrungen
an den Soterien und den Pythien der spateren
Zeit s. u. Auch in Arkadien traten noch zur
Zeit des Polybios Manner- und KnabenchSre in

Wettbewerb (IV 20, 8).

Nach dem Vorbild Athens sind im 5. und

erhaltenen Inschriften vgl. XoQrjyia,
Ausserdem sind chorische Agone (an denen

die Phylen keinen Anteil hatten) fur die jahr-
lichen Panathenaeen bezeugt, Eur. Heracl. 779
(Bergk Litt.-Gesch. II 501). Xen. de rep. Athen.
3,4. Lys. XXI 2. CIA II 1286. In weiterem Sinne
sind auch die panathenaeischen Wettkampfe der
in drei Altersklassen geschiedenen Pyrrhichisten

worden, die teilweise bis in die spatere helleni-

stische Zeit hinein fortbestanden ; Alexander d. Gr.
ist selbst ein Freund solcher Veranstaltungen ge-
wesen, Plut. Alex. 67. Athen. XII 538 E. Unsere
Nachrichten dariiber beruhen meist nur auf zu-
falligen inschriffclichen Zeugnissen iiber Choregen,
Kranzverkiindigungen an Festtagen sowie auf
agonistischen Sieges- oder Teilnehmerlisten. In

(s. d.) zu den chorisehen Agonen zu rechnen ; vgl. 20 alterer Zeit sind hier wohl uberall die Chore aus
Is. V 36

Zu der Zeit des peloponnesischen Krieges wur-
den ferner auch an den Prometheia und Hephai-
steia Agone abgehalten (Xen. de rep. Athen. 3, 4;
vgl. R, Scholl S.-Ber. Akad. Miinchen 1887, 2),

an denen, wie CIA II 553 lehrt, auch die Phylen
beteiligt waren. Wenn in dem Beschlusse der
Phyle CIA II 553 angeordnet wird, es sollten
die mit Manner- oder KnabenchOren siegreichen

freien BiirgersOhnen zusammengestellt worden, bis
sie in hellenistischer Zeit vielfach durch Techniten-
ch8re ersetzt wurden.

Auf Delos kennen wir Agone vx>n KnabenchOren
an den Apollonien, wie an den Dionysien; vgl.

Bull. hell. IV 351 u. 6. VII 114f. IX 147; aus
der Gruppierung der Choregen ergiebt sich, dass
im 3. Jhdt. immer nur zwei Chore gegen ein-

ander auftraten. Glanzender waren ohne Zweifel
Choregen dieser Feste verzeichnet werden, ohne 30 in alterer Zeit die chorisehen Agone an dem
dass auf dem Steine eine solche Liste sich fande,
so erklart sich das wohl daraus, dass kurz nach
400 die betreffenden Agone bereits wieder ein-

gegangen waren. Aus der Thatsache, dass in

der Inschrift des KitharOden Nikokles, CIA II 1376
(um 300 oder spiiter; vgl. A. Kerte Rh. Mus.
LDI 174), ein Dithyrambensieg an den Lenaeen
verzeichnet ist, wird man chorische Agone fiir

die Lenaeen dor alteren Zeit nicht erschliessen

grossen Delienfest ; die Rechenschaftsurkunde der
Amphiktyonen CIA II 814 a A Z. 31 aus 375/4
verzeichnet unter den Ausgaben zur Festfeier

vQiaodss vixrirrjQia zocg xogoTg, vgl. auch Aristot.

'A&tjv. jioX. 56, 3.

Fur Karthaia auf Keos sind Manner- und Kna-
benchOre durch die Inschriften Mus. ital. di an-
tich. class. 1 2, 207f. aus dem Ende des 4. Jhdts.
(vgl. Athen. X 456 F und CIG2363), fiir Chios

diirfen ; es handelte sich dabei wohl um die Wie- 40 KnabenchSre durch Bull. hell. V 300 im 3. Jhdt.
derauffiihrung einer alteren Dichtung (s. u.). Im
Peiraieus hat der RednerLykurgos einen chori.schen

Agon eingerichtet, mit der Bestimmung, dass
daran nicht weniger als drei kyklisehe Chore teil-

nehmen sollten, und dass der erste mindestens
zehn, der zweite acht, der dritte sechs Minen er-

halten sollte (Vit. X orat. 842 A).

Auch an attischen Demenfesten fanden viel-

fach chorische Auffiihrungen statt. Bezeugt ist ein

(aber vgl. schon Herod. VI 27) bezeugt. Zu Samos
traten (in der Zeit um 200 v. Chr.) je zwei Manner-
und zwei KnabenchOre in den Wettkampf, M.-
Ber. Akad. Berlin 1859, 754f. Brinck 207. Auf
Rhodos erwahnt Aristides or. XLIV 570 Dind.
die Dreifusse rcor yoq&v fia/ofisvcov, vgl. IGIns.
I 68. In Kalymna werden x°Qlxo ' ay&veg (im
2. Jhdt. v. Chr.) erwahnt, Inscr. of the Brit.

Mus. II 231 , ebenso in Minoa auf Amorgos,
Wettkampf von KnabenchOren auf Salamis durch 50 Rhangabe" Ant. hell. 750 (vgl. Athen. Mitt. I
die choregische Inschrift Bull. hell. VI 521. CIA II

1248 (aus der ersten Halfte des 4. Jhdts.); einen

Demen-Agon von KnabenchOren in Rhamnus wird
man aus CLV IV 2, 1233 c (Ende des 4. Jhdts.)

erschliessen diirfen : auf einen Dithvrambenagon
in Ikaria bezieht sich vielleicht CIA IV 2, 1281 b.

Grosse Bedeutnng haben die chorisehen Agone
auch in Boiotien, wo sie seit alters heimisch ge-
wesen sein durften (s. o.). Fur Thespiai lasst

337). In Teos begegnen uns Choregen fur Pyr-
rhiche und Knabenchor sowie fur Mannerchor im
3. Jhdt. v. Chr. CIG 3089. 3090 (iiber Dithy-
rambenagone in Teos vgl. Le Bas-Waddington
93. Bull. hell. IV 170), ebenso in Milet fiir Manner-
und KnabenchOre, CIG 2868. Rev. arch. XXVIII
(1874) 108. In Halikarnass wurden noch im
3. Jhdt. v. Chr. mehrtagige chorische Agone ab-
gehalten, wie Bull. hell. V 212 lehrt iorar >)

sie schon das alte Epigramm Athen. XIV 629 A 60 xohg .tocoiov ay>j yooiy.ovg aycirag rfi bri-Tspor
flr^hlioccon fiir Thah^ w»,jm c.; n ;« Aar 7->;+ a»* quigq zwv xvx/.l(ov), ebenso in Iasos (CIG 2671erschliessen, fur Theben werden sie in der Zeit des
Epaminondas bezeugt durch Plut. Alk. 1, aus Or-
chomenos sind choregische Inschriften IGS I 3210.
3211. 3212 (um 200 v. Chr.), ein ahnliches In-

schriftbruchstuck auch aus Chaironeia (IGS 1 3408)
erhalten. Einen Agon von KnabenchOren auf
Eretria erweist fiir die zweite Halfte des 4. Jhdts.

das Inschriftfragment 'A&r,va 1893, 348. In Delphi

Panly-Wisaowa III

Aiowoloig xvx'kioiv xfj jrgd>Tt] , Zeit Alexanders).
Fur Alexandreia bezeugt Agone von Knaben- und
MannerchSren Athen. V 198 C. Diesen ausdrfick-

lichen Zeugnissen lassen sich aber noch andere
hinzufiigen, in denen riiir Agone von FlOtenspielern
ohne Erwahnung der Ch6re verzeichnet sind, s. u.

Infolge der mannigfachenVeranderungen, welche
77
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im Laufe der Zeit die chorischen Dichtungen, ins-

besondere der Dithyrambos durchgemacht haben,

haben auch die yogixol aywreg in der hellenisti-

schen Zeit einen Character angenommen, der

wesentlich verschieden ist von dem der alteren

Zeit.

Schon seit der zweiten Halfte des 5. Jhdts.

hat im Dithyrambos die Flote eine immer stei-

gende Bedeutung gewonnen (vgl. Plut. de mus.

nach Hyg. fab. 273 wurde der Choraules von

sieben Sangern begleitet, womit das Zeugnis des

kyrenaeischen Wandgemaldes (Wieseler Theater-

gebaude T. XIII) ubereinstimmt. Vielleicht hat

dort, wo ein Techmtenverein den Agon besorgte,

auch ein und derselbe Chor verschiedenen FlOten-

spielern gedient, wie dies Polyb. XXX 13 voraus-

zusetzen scheint, wenn er, den Unverstand des

Anikios sohildernd, erzahlt: xovzovg (die Auleten)

30), im 4. Jhdt. tritt der Didaskalos immer mehr 10 . . . fittd tov yooov avXeXv exeXsvocv a/ia navxag.

hinter dem Flotenspieler zuriick, s. Xoorjyla;
der Test erscheint, wie bei unserer Spieloper, als

Nebensache, und wenn selbst bei den Dionysien

in Athen schon im 4. Jhdt altere Stiicke des Ti-

motheos von Milet zur Wiederauffiibrung gebracht

werden konnten (CIA II 1246), so wird es um
so mehr bei den chorischen Auffuhrungen ausser-

halb Athens iiblich geworden sein, beriihmte altere

Dithyramben zu wiederholen, wobei das Haupt-

Aus diesen Verbaltnissen erklart es sich, dass

in Inschriften mehrfach bios von Auleten-Agonen

die Eede ist, wo sicher an chorische (dithyram-

bische) Auffuhrungen gedacht werden muss ; vgl.

Ath. Mitt. I 337 T<p dy&vi rcov avXr/rcov xoig 'Exa-

ro/ifiioig (Zeit des Ptolemaios Euergetes). Papers of

the amer. school 1885 111: xoig diowoioig avXrj-

zwv zfj HQWTfl fj^iqa (Decret eincr kleinasiatischen

Stadt um 200 v. Clir.), womit die vorher erwahn-

interesse dem Vortrag des FlOtenspielers und seiner 20 ten Wendungen xfj Sevxegov fjptEQa zusv xvxXlwv,

mimetischen ,Programmmusik' sich zuwandte,

So sinkt der Chor allmahlich zu eineni Gehiilfen

der Auleten herab. Wahrend den ChOren dort,

wo sie aus Biirgern bestehen (wie z. B. in Athen

bis ins 3. Jhdt.), wenigstens offlciell noch eine

grSssere Eiicksicht gewahrt bleibt, erscheinen sie

anderswo, wo sie aus berufsmassigen und besol-

deten Sangern zusammengesetzt werden, nur noch

als untergeordnete Mitwirkende des FlOtenspielers, ., .

vgl. das Witzwort des Stratonikos (um 400 v. Chr.) 30 Techniten zur Auffiihning von je drei Dithyram-

bei Athen. VIII 350 C. Bei der Hochzeit Ale- ben, Tragoedien und Komoedien gemietet werden,

xanders in Susa 324 v. Chr. blasen die FlCten- und in der gleichen Weise ist es zu verstehen,

spieler zuerst den pythischen Nomos, dann treten wenn die teische Synodos nach Iasos zwei Floten-

yogr\yoi izaidcor avXrjxaTg u. a,, zu vergleichen sind.

Man mietet die Flotenspieler zur Auffiihrung eines

Dithyrambos, wie man den Protagonisten mietet

zur Auffuhrung eines alteren Dramas, und setzt

als selbstverstandlich voraus, dass die Kiinstler

Chor und Statisten mitbringen werden ; so sollen

nach den Festsetzungen in der Inschrift von Ker-

kyra CIG 1845 Z. 9 drei Flotenspieler, drei Tra-

goeden, drei Komoeden, d. h. also die nCtigen

sie ein zweitesmal aiza yogov auf (Chares bei Ath,

XII 538 E). Das'Gleiche wird man fur die del-

phischen Soterien annehmen diirfen, auf die sich

die inschriftlichcn Verzeichnisse der Techniten

bei Weseher und Foucart Inscr. de Delphes

-6 (aus der Zeit um 270; vgl. Reisch 101)

spieler, zwei Tragoeden und zwei "Komoeden schickt,

oitcog awayoioi rat #eg5 yogovg (Le Bas-Wad-
dington 281). Dank der Beliebtheit, deren sich

die dithyrambisehe Flotenmnsik erfreute, haben

sich chorische Auffuhrungen bei den musischen

Festen bis in die rOmische Zeit, ja bis in die

beziehen. Dort werden neben zwei (einmal drei) 40 Zeit der letzten Antonine erhalten; sie werden

Flotonspielern die Mitglieder je eines Manner-

und eines Knabenchores nebst ihren Lehrcrn ge-

nannt, wobei die Unterordnung der Chore in der

Thatsache sich ausspricht, dass ihre Lehrer ein-

mal als ScSdoxaXot avXr/rcov bezeichnet werden.

Dass dieses Verhaltnis spaterhin selbst dort Platz

gritf, wo die Chore aus freiwillig witwirkenden

Biirgern sich zusammensetzten, beweist der Aus-

druck des Polybios IV 20, 8 yoofvovai ('die arka-

aber nicht als y. u., sondern als Agone der yog-

avlai oder kvxXioi aiXtjtat verzeichnct. Dey letzte

Ptolemaios Auletes hat selbst an den Wettkampfen

der yogavlai teilgenommen (Strab. XVIII 796),

Antonius ihnen seine Gunst geschenkt (Plut. Ant.

24). Als Belege fiir das spate Nachleben der

Gattung mag auf die'Inschriften von Theben IGS

I

2449. Thespiai IGS I 1773. 1776, Akraiphia IGS I

2726. 4151, Delphi Bull. hell. XVIII 98, Aphro-

dischen Junglinge) xax inavzov roTg Awwaiaxotg 50 disias CIG 2758. 2759 verwiesen werden, s, Cho
afo.ijzaig. So erklart es sich, dass in Inschriften raules
des 2. Jhdts. v. Chr. von Choregen gesagt wird,

sie hatten die Choregie geleistet xaibmv oder

av&Qtiv av'/.tjzat; (in Samos CTG 3091. M.-Ber.

Akad. Berlin 1859, 754, ahnlich in Teos CIG 3089).

Der Flotenspieler tritt eben jetzt auch bei dem
Wettkampf in den Vordergrund , und fiir die ago-

nistische Beurteilung kommt seine Leistung allein

oder doch in erster I.inie in Betracht ; er bringt

wie es

XVIII'86)
yooov zum Vortrag, er tritt als av/.ijrl/g psra yooor

(Inschr. von Delos aus 172 v. Chr., Bull, hell

IX 47), als stvxXio; avXt]z^g oder yogavXtjs (s. d.)

auf. In der Kegel bringt sich der Fluten spieler

diesen Chor, der aus berufsmassigen Sangern be-

steht, selbst mit, und es ist begreiflich, dass man
dafiir die Zahl der Choreuten moglichst verringerte;

Erscheinen demnach die Dithyrambenagone

seit der hellenistischen Zeit nicht sowohl als cho-

rische Agone, denn als Agone der Flotenspieler.

so bleibt doch, dnnk der eigentfimliehen Beschaffen-

heit des jungeren mimetisch-dramatischen Dithy-

rambos. wenigstens jenen gesanglichen Partien,

die der Chorfiihrer oder qyefuar vortragt, eine

gewisse Bedeutung gesichert. Schon in den Di-

in einer delphischen Inschrift i Bull. hell. 60thyramben des Timotheos von Milet erscheint der

86) um 100 v. Chr. heisst , ein aofia peta Eoryphaios als Vertreter einer bestimmten Rolle

yom Chore gewissermassen losgelost, vgl. Aristot.

Poet. 26. Gomperz Jahrb. f. Philol. 1886, 77 If.

So kommt es, class diesem .Vorsanger' auch im
Agon eine besondere Stellung eingeraumt wird,

und dass er als selbstandiger Kiinstler neben dem
Flotenspieler genannt wird, wohl auch einen An-

teil am Siegespreis hat. Von einem der Manner,
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der als Vorsanger bei dem Mannerchor des So-
terienfestes mitgewirkt hat (Pytbokles von Her-
mione, Wescher-Foucart 4 v. 29), besitzen

wir noch ein in Versen abgefasstes Siegesverzeich-
nis (Kaibel Epigramm. gr. 926. Reisch 102),
in dem nebst nemeischen, pythischen, isthmischen
Siegen, die er als avXadog davongetragen hatte,

auch solche iv xvxXioim %oqoXoiv verzeichnet sind.

So wird auch der Sieg aufzufassen sein, den der
Kitharode Nikokles Arjvaia dttivgd/tpep errungen
hat, CIA II 1367, vgl. die teischen 'inschriften

Le Bas-Waddington 93, wo neben dem Di-
thyrambendichter der Kitharoede verzeichnet ist,

und Bull. hell. IV 170, wo derselbe Kitharoede
als Sieger mit einem Dithyrambos (d. h. also mit
der "Wiederauffiihrung eines alteren Werkes) ge-

nannt wird. Ebenso wird in den choregischen
Inschriften von Orchomenos IGS I 3210. 3211 (um
200 v. Chr.) neben dem Flotenspieler des Manner-
chores der .Sanger' genannt. In dem Techniten-
verzeichnis der .winterlichen' Soterien (um 150
v. Chr.) 'E<ptip. dex . 1883, 161 (1884, 218) wird
neben je zwei Choreuten der tfye/imv nalg, d. h.

der Vorsanger des Knabenchores, und der rjyufiojv

avdg&y — ein Kitharoede — aufgefiihrt. Unter
den Siegern der Homoloia von Orchomenos (um
80 v. Chr.) IGS I 3196. 3197 (Reisch 110. 117)
werden neben den Auleten der Manner- und Knaben-
chere auch die jzatdeg yye/uorsg und avdpsg fiys-

ftoveg, d. h. die Vorsanger der beiden Chore, nam-
haft gemacht , von denen der eine in denselben
Inschriften noch einmal als Kitharoede, der andcre
als Auloede erscheint. IGS I 3196 siegt derselbe
Mann xmdag und avdgag fiyefiovag, trat also bei

einem Manner- wie bei einem Knabenchor als Vor-
sanger auf; TialSeg qye/toveg ist hier fur jzatdcov

fiyEpoveg in derselben Weise gesagt, wie zraiSeg

avXtjzai fiir izaidcov ai)Xi]xal gesagt wird, vgl.

Reisch 59. 110. So ist auch der avXq>86; fteza

jrogov an den delphischen Pythien Plut. Qu.
conviv. VII 5 p. 704 C zu verstehen. Noch in einer

thespischen Inschrift der spateren Kaiserzeit IGS I

1776 wird unter den mitwirkenden Kiinstlern der
Sanger noXuxwov xoqov besonders namhaft ge-

macht.
Noch mehr wie bei den Dithyrainbenauffiih-

rungen tritt der Anteil der Chore in der helle-

nistischen Zeit bei andem musikalisch-poetischen

Agonen zuruck, an denen ChSre mitwirken. Ahn-
lich wie die Flotenspieler haben auch die Ki-

tharvirtuosen vielfach einen Sangerchor zur Unter-
stiitzung Hirer Vortrage verwendet. Philochoros

FHG I 395 (bei Athen. XIV 638 A) berichtet vom
Kitharisten Lj'sandros : xal zo xgayfia av^oag
yooor xegtsoxtjoaro xqwzo:. So finden wir in Delos

172 v. Chr. unter den Mitwirkenden an den Dio-

nysien xi&aowzal uexa yooov verzeichnet (Bull.

hell. IX 147), eine yoooy/dXzoia hat im 2. Jhdt.

v. Chr. an den Pythien teilgenommen (Bull. hell.

XVIII 83), eine andere ist nm 170 v. Chr. in

Iasos aufgetreten (Le Bas-Waddington 257),

auf einem kyrenaeischen Wandgemalde (Wieseler
Theatergebaude T. XIII) sehen wir die Kitharvir-

tuosen von ihrem Chore begleitet, und noch um
200 n. Chr. finden wir bei dem Agon von Aphro-
disias zwei Preise fiir yoooxtdagsig und einen, wie
es scheint. fiir einen yoooxiduoF.vg zoayixog ver-

zeichnet, CIG 2759, vgL oben "S. 2436.

Zweifelhaft ist, ob wir an chorische Auffuh-
rungen zu denken haben , wenn an den Museia

# von Thespiai ein noitjtrjg jzgooodtov unter den
Agonisten verzeichnet ist, Bull. hell. XIX 336.

338 (2. Jhdt. v. Chr.). IGS 1 1760 (um 90 v. Chr.).

1773. Bull. hell. XIX 342. 344 (spate Kaiser-

zeit). Mflglich ist, dass als .Prosodien' in diesen

hellenistischen Inschriften Einzelvortrage bezeich-

net worden sind. Ausdrucklich wird aber auch
10 noch in einer thespischen Inschrift des 2. Jhdts.

n. Chr. ein jzoii]xfjg ^og«>r (zwischen gymnischen
und hippischen Siegern) genannt, IGS I 1772.

Eine Wiedereinfuhrung der chorischen Agone
auf der Grundlage der Phyleneinteilung in ihrer

alten Form ist wahrend der rOmischen Kaiserzeit
in Athen versucht worden. Einen Sieg der Le-
ontis bezeugt fiir seine Zeit Plutarch qu. conv.
I 10 p, 628 A, einen dionysischen Chorsieg der
Oineis CIA LTI 78 (zwischen 90 und 100 n. Chr.),

20 vgl. CIA III 79. Kaibel Epigr. gr. 929. Vier
Phylen erscheinen zu einem Chor vereinigt CIA
III 81 (Brinck 161), sechs CIA HI 82, vgl.

82 a. Auf einen von alien Phylen gemeinsam auf-

gestellten Siegesdrcifuss bezieht sich CIA III 80.

Auch der Rhetor Aristides hat einmal nach Ana-
logic des alten Phylenagons zehn Chftre xovs

fiiv nalbwv rovg Ss dv&gmv beigestellt (Or. sacr.

II 331).

Bei den Rtimern sind Chorauffiihrungen durch
30 die mit Chorbegleitung auftretenden Musikvir-

tuosen bekannt geworden. Chorische Agone im
eigentlichen Sinne des Wortes sind wohl nur aus-

nahmsweise (bei Domitians capitolinischem Agon ?)

abgehalten worden, vgl. FriedlanderSitt.-Gesch.
116 627. 630.

Litteratur. Reisch De musicis Graecorum
certaminibus (Wien 1885) 25ff. Brinck Inscrip-

tions ad choregiam pertinentes, Diss. Hal. VTI
(1886) 71ff. [Reisch.]

40 Chorillos (XogiXXog), Satymame auf zwei rf.

Vasen in Berlin nr. 2532. 2589 Furtw. Gerhard
Trinksch. u. Gef. Taf. 6, 7. 27. Auf ersterer las

man friiher XagiXaog, XdgiXXog, XolgiXXog. H ey de-

man n Satyr- und Bakchennamen 25. 23.

[Wagner.]
Xwglg olfcovvTsg. Aus der stricten Inter-

pretation von Dem. IV 36 und XLVH 72 geht,

wie Btichsenschutz Jahrb. f. Philol. XCV 20
gezeigt hat, hervor, dass unter den x- <>*• die-

50 jenigen Freigelassenen in Athen zu verstehen sind,

die einen vom Freilasser getrennten Wohnsitz
nahmen, wahrend andere im ftause blieben. Damit
stimmen die Grammatikernachrichten im ganzen,
einmal flndet sich der Ausdruck offenbar unrichtig
auch auf Sclaven ausgedehnt. Anders Busolt
Griech. Staats- und Rechtsaltert. 2 195 mit Anm.
8, der die citierten Stellen und Bekker Anecd.
gr. 316, 11, sowie Harpocr. Phot. Suid. s. v. zwar
auf die Freigelassenen bezieht, aber [Xen.] 'A&.

60 .to;.. 1, 17. Isae. VII 5. 35. Aesch. I 97. Teles
in Stob. Flor. 95, 21. 5, 67 und Theophr. Char.
30 ebenfalls auf die y. ol. deutet und hier Sklaven
versteht.

"

[Szanto.j

XcaQiTtjg wird von Suidas interpretiert euro

xtjg ydygag, bedeutet daher einen Bewohner des

Landes im Gegerfsatz zur Stadt und wird gleich-

bedeutend mit Perioeken genommen. Als Be-
wohner eines Dorfes oder der Umgebung einer
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Stadt zu verstehen in der Inschrift LeBas III

1534. [Szanto.]

X<ogl£ovTes hiessen in der alexandrinischen

Zeit die Gelehrten, welche die AMassung der

Ilias und der Odyssee durch einen Dichter be-

stritten und die Odyssee Homer absprachen. Seneca
de brev. vitae 13 Qraeeorum iste morbus fuit

quaerere, . . . prior scripta esset Ilias an Odyssea,
praeterea an eiusdern essent auetoris. Sie suchten

driger machen, bis die Perpendikel links und
rechts mit den auf den Eckbrettern gezogenen

geraden Linien zusammenfielen. Fiir den nicht

seltenen Fall aber, dass starkere Winde weliten

und die Perpendikel Ton der Lotrichtung ablenktcn,

war auf der oberen Flache des Richtscheites eino

Rinne von 148 cm. Lange, 2 cm. Breite und 3 cm.

Tiefe eingegraben. Nachdem diese mit Wasser
gefilllt war, musste, ahnlich wie vorher, die Stel-

besonders Widersprilche zwischen Ilias und Odyssee 10 lung des Ch. so geregelt werden, dass das Wasser
nachzuweisen , urn die Verschiedenheit der Ver-
fasser zu begrflnden. Aristarch polemisierte gegen
sie und wandte das Zeichen der Diple an ngog
xovg Xsyovxag fifj sivai xov avrov 'IXtdda xai 'Ob*va-

aewiv (Reifferscheid Sueton. 143. Dindorf
Schol. II. I p. XLV). Von Aristarchs Bemerkungen
jigog xovg ya>g(£ovzag sind uns noch mehrere er-

halten; vgl. Aristonikos zu II. II 356. 649. IV
354. X 476. XI 147. 692. XII 96. XIII 365.

an den beiden Enden der Rinne gleich boch stand.

Der Cb. verrichtete also dann den Dienst einer

Wasserwage (libra aquaria), und zwar zeigte er,

wie Vitruv hinzufiigt, die horizontale Richtung
genauer an als die sonst iiblicbe Wasserwage, und
auch genauer als die Dioptra (s. d.). Dieser Vor-

zug war wohl den grOsseren Dimensionen des Ch.
zu danken. Nach den Anschauungen der Gegen-
wart muss dieses Instrument freilich als sehr un-

XVI 747. XXI 416. 550. Chorizonten waren die 20 handlich und wenig genau gelten. Der Lange
Grammatiker Xenon und Hellanikos (s. d.), wie
wir durch Proklos erfahren : yeyga<pe dk ("Ofti]pog)

jioitjcug Svo, 'B.idda xal 'Odvooeiav, i)v Eirwv xal

'EXXdvixog &<paigovvxai avrov (Dindorf Schol.

H. I p. XXXIII 22). Vgl. Wolf Proleg. ad Horn.

158. W. H. Grauert Rh. Mus. I (1827) 199—211.
[Cohn.]

Choro (Xogoj). 1) Nereide auf einer rf. Vase
in Miinchen nr. 331, CIG 7398.

von rund 6 m. mag eine Hohe Ton 1,4 m. ent-

sprochen haben; denn so konnte der Geometer
sowohl, wenn er ein wenig sich niederbeugte, die

trbereinstimmung der Lote mit den Linien auf

den Eckbrettern controllieren , als auch, falls die

obere Rinne mit Wasser zu fiillen war, neben
dem Apparate stehend den gleichmassigen Stand
des Wassers beobachten. Aus dem Berichte des

Vitruv geht noch hervor, dass der Ch. haupt-

2) Name einer Bakchantin auf einer chalkidi- 30 sachlich bei der Anlage von Wasserleitungen ver-

schen Amphora in Leyden nr. 1626 (wo Kircli-
hoff Xojga liest), einer Trinkschale der Samm-
lung Dzialinsky, einero Aryballos mit Goldschmuck
in Athen (Sammlung Soteriadis) , und zweimal
auf eineT rf. Vase in Berlin nr. 2471, CIG 7461,
ahgeb. Furtwangler Samml. Sabouroff Taf. 55.

Heydemann Satyr- und Bakchennamen 28. 32.

12. 25.
'

[Wagner.]

Chorobates (yo>gofldxrjg) wird von Vitruv.

wendet wurde. Auf dem hochgelegenen Platze,

wo das Wasser in die Leitung eingefuhrt werden
sollte, mass man zuerst den Winkel, welchen die

durch den Ch. angezeigte Horizontallinie mit dem
ersten Abschnitte des Leitungscanales bildete;

dazu kamen dann, je nach der Bodengestaltung,

weitere Winkelmessnngen bei den andern Ab-
schnitten des Canals hinzu. Um das Leitungs-

wasser jedenfalls in massiger Neigung und doch
VIII 6 als eine Vorrichtung zur Feststellung der 40 mit mtfglichst hohem Druck bis in die bewohnte
Horizontallinie eines Ortes in einer gegebenen
Richtung beschrieben. Wflrtlich bedeutet Ch. wohl
den ,auf einer Ebene dahinschreitenden', d. i. nach
Bedarf von einem Orte zum andern fortzubewe-

genden Apparat; seiner Gestalt nach aber wird
man ihn passend ,Horizontalstiinder' nennen. Ein
holzernes, 20 Fuss = 5,9 m. langes und entspre-

chend starkes Richtscheit ruhte an jedem Ende
auf einem rechtwinklig daran gefiigten Fuasge-

Statte zu fiihren, mussten dazwischen liegende

Thaler und Niederungen durch Substructionen

(iberbriickt werden (vgl. Wasserleitungen). So
begleitete der Ch. die Bauausfiihrung eines Aquae-

ductes vom Anfang bis zum Ende, immer ein

Minimum des Falles fur das in den Leitungs-

canal einzufuhrende Wasser gewahrleistend. Eine
nicht unwahrscheinliche Wiederherstellung der in

den Hss. nicht iiberlieferten Figur bietet Stra-
stell, so dass, wenn das Ganze auf einem voll-50tico zu Vitruv. a. a. O. in Vitruvii Poll, archi

kommen ebenen Boden stand, das Richtscheit ge-

nau die horizontale Lage angab (Hultsch Abh.
Gesellsch. d. Wiss. Gottingen N. F. I nr. 5, 25f.).

Um die rechtwinklige Fiigung zwischen Richt-
scheit und Fussstandern zu sichern, waren in jeder
oberen Ecke Bretter in der Form von rechtwink-
ligen Dreiecken eingezapft, die das Richtscheit
und je ein Fussgestell zusammenhielten. Auf
jedem Brette war parallel zu dem Fussstander,
mithin rechtwinklig zu dem Richtscheite , eine 60 gesichert worden.

tectura cum notis variorum, Utini 1825—29,
Bd. Ill Taf. V 2; doch sind die Verbindungen
zwischen dem Richtscheite und den beiden Fuss-

gestellen nicht durch Querleisten (wie Stratico
vermutetj, sondern, wie ich nach den Worten
Vitruvs inter regulani et aneones a cardinibus

(von den Ecken aus, wo Richtscheit und Fuss-

gestell zusammentreffen) compacta transversaria

angenommen habe, durch festgefiigte Eckbretter

gerade Linie gezogen, mit welcher je ein am Richt-
scheit angebrachtes Lot zusammenfallen musste,
wenn das ganze Gestell auf ebenem Boden sich

befand. Wich aber die Lotrichtung von der zum
Richtscheite normalen Linie ab, so musste der
Geometer, um die Horizontallinie aufnehmen zu
kOnnen, den Boden entweder an der einen Seite
so weit erhohen oder an der andern Seite nie-

[Hultsch.

Chorochartes (XJoooydgxqg) las man friiher

den Namen eines Satyrn auf einer rf. Amphora
in Berlin nr. 2160 Furtw. CIG 7463. Heyde-
mann Satyr- u. Bakchennamen 24. 36. Nach
Furtwangler lautet jedoch der Name 'Ogoyagtjg

(t vor -r\g ist durchgestrichen). [Wagner.]

Chorochoad, Stadt in Arachosia zwischen

Beste (Bost) und Alexandria Arachoton (Kandahar),
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Isid. charae. mans. Parth. 19. Der Lage nach
vergleicht sich der Quellenort Cesme mit Ruinen
zwischen zwei von Norden kommenden Zufliissen

des Arghand-ab ; der Name deutet sich als .glan-

zende Siissigkeit'; skr, svada ,Wohlgeschmack' hat
sich noch in baluc. 'wadh, kurd. cho ,Wurze, Salz'

erhalten. [Tomasehek.]

XogoSexttjS s. XogoXcxxrjg.
XoQodiSaaxalog , der Chorlehrer. Da der

Dion. Kiinstler 182 nr. 94) erganzen kOnnen.

tlber eine Choropsaltria s. d. [v. Jan.]

XoQoXeHrrjg, der Ordner des Chores, eigent-

lich derjenige, der den Chor^usammenstellt, vgl.

Antiph. VI 12: yogov avXXiyetv. CIA IV 3, 5a
p. 134: xgayadovg xaxaXSyeiv. Pollux IV 106
fiihrt das Wort in einer Gruppe bedeutungsver-

wandter Worter zusammen mit -rjysficov yogov,

HOQV(paiog, yoQOTioiog, %OQodiddoxalog auf. Suidas

Dichter in iilterer Zeit auch der Lehrer des Chores 10 erklart (unter dem fehlerhaften Lemma zogodex-

ist, so kann y. ebenso wie didd.oy.aXog (s. d.) auch

noch in spiiterer Zeit, wo der Dichter die Ein-

fibung seiner Dichtung andern zu iibertragen

pfiegte , nicht nur den eigentlichen Chorlehrer,

sondern auch den Dichter und Componisten be-

zeiehnen. Daher bleibt, wo jemand schlechtweg

1. genannt wird, mehrfach die Bedeutung zweifel-

haft , so z. B. bei dem Kallimachos , Aristoph.

Eccles. 80S. Vorzugsweise denken die Attiker

rtjg) : 6 xov yoqov ^posfap^wr ' &osieo ovv Tiagd

nvog yopode.xTOV lafSeiv xtjv axdaiv. Der y. ist

natiirlich vielfach auch Vorsanger und Lehrer des

Chores, vgl. Aelian. n. a. XI 1. XV 5.

[Reisch.]

Choromandae, ein vorderindisches Aboriginer-

volk, welches Tauron naeh den Aussagen der

Arya also schilderte : ,Leute menschlicher Sprache

bar, nur furchtbares Gebriill ausstossend, mit

allerdings bei y. an den Chorlehrer, Plat. Leg. 20 zottigen Leibern und Hundezahnen, mit funkeln-

II 655 A. VII 812E; Alkib. 1251). Aristot. Polit.

III 9, und zwar an den Lehrer lyrischer Chore

;

aber Aischines 98 bezeichnet einen Kleainetos

als y. , der doch wohl von dem bei Alexis frg.

266 K. und bei Philodem (Gomperz S.-Ber. Akad.

Wien CXXIII 37) genannten Tragoediendichter

Kleainetos nicht verschieden ist. Auch der sonst

vjiodiSdoy.aXog (s. d.) genannte Chormeister der

Tragoedien kann als y. bezeichnet werden. San-

den Augen', also gleich den Raksasa. Hier ist von
den Mundastammen die Rede, deren Kern die

Horo in Singhbhum bilden; vgl. Dalton Journ.

Asiat. soc. of Bengal 1866, 168. Das einhei-

mische kolarische Wort horo, hogho, Mr , ho

bedeutet ,Mensch' ; dazu istManda (Mtinda) gefiigt.

[Tomasehek.]

Choromitlirene, fj Xmooiufrorivr), var. Xoqo-
H$Qr)vrj, dasjenige Gebiet Mediens, welches direct

nion , o zovg zoayiy.ovg yoQovg diSdoxcoi' (Dem. 30 an Parthien grenzte, Ptol. VI 2, 6. [Weissbach.]

XXI 51) heisst x . Vita Aeschin. p. 269 W. So

ist wohl auch der y_. aufzufassen, der in dem Ver-

zeichnis eines dionysischen Technitenvereins von

Ptolemais (Bull. hell. IX 132) aus der Zeit des

Philadelphos neben Tragoeden und Komoeden und
dem avXtjTtjg xoayixog genannt wird. Als ein

von Staatswegen bestellter Gesangslehrer der Ju-

gend erscheint der y. in einer delphischen In-

schrift (Ende des 3. Jhdts. v. Chr.), Bull. hell.

Choronike (Xooovlxrj). 1) Name einer Muse
auf einer rf. Hydria im Vatican CIG 7815, s.

Rodiger Fleckeis. Jahrb. Suppl. VUI 278.

Vgl. dazu die archaische lateinische Inschrift Co-

ronicei T. Terentius L. C. I. rkmom mereto dedct,

Hiilsen Rum. Mitt. X 1895, 63f. [Wagner.]

2) S. Choranthe.
XoQOjtoiog, der Ordner, Leiter des Chores.

Poll. IV 106 fiihrt das Wort in einer Gruppe mit

XVIII 71: dudoydai xa xdXet xbfi (ihv yopodi- 40 xoQvrpaXog yofjoXJxxrjs yooodiddoxaXog u. a. auf.

dd.oxaX.ov xov y.ax' sviavxov yivdfievor diddoxeiv

xovg Tiai&ag xo xe xo&odiov y.al xov ^aiava ....

Weiteres s. u. Didaskalos. [Reisch.]

Chorodna, Ortschaft in Persis auf dem Wege
von Orobatis nach Aspadana, Ptol. VI 4, 6. In

einem Itinerar des arabischen Geographen Moqad-

desi von Arragan nach Samiram (im Hochland
westlich von Ispahan , wo sich die Quellen und
Zufliisse des Karun beflnden) steht die Station

Die Bezeichnung scheint besonders in Sparta iib-

lich, vgl. Xen. Agesil. II 17. Plut. Apophth. La-

con. 208 D, findet sich aber auch in attischer Prosa

(Plut. de glor. Ath. 6) und bei den Dramatikern

(Soph. Ai. 703 von Pan, Eur. Phoen. 795 von den

Chariten). In einer spatrfimischen Inschrift (CIG
5940) wird ein Freigelassener M. Furius Melissos

als x- bezeichnet. [Reisch.]

Choropsaltria. Laut eines durch Couve
Choronda eine Tagreise vor Samiram; Thomas 50 im Bull. hell. XVIII 82 mitgeteilten Ehrendecrets

Herbert im J. 1630 erwahnt Choronda in der Lage
der heutigpn Stadt Pelard, an einem Zufiuss des

Karun. [Tomasehek.]

XoQOMi&agevs (chorocitharista). Wie bei dem
Worte Choraules, so haben wir auch hier eine

spat erst aufgekommene Bezeichnung fur eine

langst vorher bestehende Sache. In der Zeit des

Stesichoros und Pindar suchen wir den Ausdruck

Ch. vergebens: man kannte da nur den xidaqi

hat eine Tochter des Aristokrates aus Kyme sich

als Ch. im pythisehen Agon ausgezeichnet. Da
der in der Inschrift genannte Archon in die IX.

Priesterzeit gehort, in welcher nur ein Pythien-

jahr (126 v. Chr.) bisher besetzt ist (vgl. Pom-
tow Philologus LIV 217), wird, wie Herr Dr. Pom-
tow mitzuteilen die Gute hat, jene Feier auf 130
oder 122 oder 118 oder 114 v. Chr. gefallen sein.

Die Kunstlerin hat wahrscheinlich nicht die Ki-

oti'j;-. dagegen <
n/zahlt Sueton von dem capito- 60 thara, sondern ein grosseres Saiteninstrument ohne

linischen Agon Domitians (Dom. 4) : praeter ct-

tharoedoa clwrociiliaristae quoque et psiloeitha-

ristae (sc. certobant). Mehrere Ch., ein tragi-

scher und zwei andere, erscheinen in den Rech-

nunsren uber die in Aphrodisias von Lysimachos

gest'ifteten Spiele CIG 2759 (2. Jhdt. n.*Ch.), und
dieses Wort hiitte Kirchhoff auch in der Urkunde
aus Ankyra Ann. d. Inst. 1861, 183 (Liiders

Plektron, also etwa eine Harfe gespielt. Suidas

s. yiaXXoiiertjg und yaXxi)oiov. v. Jan Die griech.

Saiteninstrumente (1882) 13. 19. [v. Jan.]

XoQoaxdrrig, der Ordner, Leiter des Chores

(yogor i'oxrjot Ar. Av. 219 u. 8. yogoaxaoia Poll.

IV 106). Es geTToi-t zu den wichtigsten Obliegen-

heiten des Chorleiters, jedem Choreuten den Platz

(oxdoig) anzuweisen , der seinem KOnnen ange-
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messen ist (Plut. apophth. Lac. p. 219 E), und die

geordnete Aufstellung und Bewegxmg des Chors zu
llberwachen, vgl. XogoXsxxrjg, Xogonoiog.
Der x- ist gleichzeitig der Vorsiinger, fjyefimv yogov,
vgl. die yogoaxdxig im Partheneion Alkmans v. 84
(v. Wilamowitz Herm. XXXII 257, 1). An
solche Obliegenheiten des Chormeisters denkt auch
Lilian ep. ad Iambi. 41 p. 421 A : &<meg oi r<j>

yogoaxdxfj agog to avdxXrj/Mi zov gv&fiov avvofiag-

Bollwerk von Areia, Diod. XVII 78 ; verschrieben

aus Artakoana (s. d.). [Tomaschek.]
Chortaso (Xogxaodb) , agyptische Stadt, die

angeblich deshalb so benannt sein sollte, well
sie das Heer der Kleopatra mit Lebensmitteln
versorgt hatte (xogxdiuv), Steph. Byz. Auf der
neuerdings zu Madeba in Moab aufgefundenen
antiken Mosaiklandkarte ist die Stadt im nord-
westlichen Telle des Deltas, nordwestlich von

xovvxsg; vgl. Sommerbrodt Scaenica 13. Mit 10 Hermopolis (heute Damanhur) angegeben.
den Befugnissen eines Agonotheten erscheint ein

X- in einer Inschrift von Pordoselene (Ende des
4. Jhdts.), vgl. Collitz Dialectinschr. I 304
(Cauer Delectus 429) arsq>ava>x<o de avxov o yo-
goaxdxag at 6 ivEoov iv z<p aycovt. [Reisch.]

Chorotus, Ort der Kyrenaika, an der Strasse
von Boreion (Nr. 8) nach Berenike (Nr. 8). Itin.

Ant. 66, vgl. Bartb Wanderungen durch die

Kiistenlander des Mittelmeers I 352. 380, 92.

[Sethe.J

Chornst (?), Ort in der Gegend von Strass-
burg, Geogr. Eav. IV 26 p. 232 (es folgt Zia-
berna, heut Zabern). Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. Charisi. [Ihm.]

Chorutzon, Castell in einem Engthor des
Kaukasos, wo die nordischen Berg- und Steppen-
volker nach Media und in die Romania einbrachen,
Menander Prot. frg. 3 z. J. 562 ; ob die Enge von

Chorranitae (var. ooranitae), Volk im siid

westlichen Teile des gliicklichen Arabien, von
Plinius VI 159 neben den Cesani und Choani
erwahnt. G-laser (Skizze 162) vergleicht Qiir'a

des Hamdani 100, 16. [D. H. Miiller.]

Chorsa (Xogaa), Stadt Grossarmeniens am
Euphrat, westlich von Artaxata und etwas nOrd-
licher als dieses, Ptol. V 13, 12.

[Baumgartner.j

[Sethe.] 20Dariel oder jene von Derbend (s. Tzur) gemeint
ist, lasst sich nicht entscbeiden. [Tomaschek.]

Chorzene {XoqCv'v) > eine der nordlichsten
und schneereichsten Gegenden Grossarmeniens an
der Grenze von Iberien und Kolchis, Strab. XI
528, vielleicht identisch mit der Koxagfyvr) des
Ptol. V 13, 9, aber sicher verschieden von Chor-
zianene (s. d.). [Baurngartner.]

Chorzianene {XogCiavrjvr} Prokop. bell. Pers.
II 24 oder KogCdvrj Prokop. aedif. in 3), Gegend

Chorsabia, Stadt in Kleinarmenien, Ptol. V 30 Armeniens zwischen der Festung Kitharizon in
7, 3, sonst unbekannt. Ramsay (Asia minor
71) setzt es gleich Carsagis des Itin. Ant.

[Kuge.J

Chorsari hiessen die Perser bei den Skythen
oder Saken, Plin. VI 50; vielleicht Chorsaci, vgl.

oset. ehorzag ,freundlich, befreundet', chorx, gut'.

[Tomaschek.]
Chorseas (Xogasov Ptolem. V 15, 5, var.

Xegaeov , V 16, 1 var. Xgvaoggdov), Fluss in

der Asthianene und Theodosiopolis, dem heutigen
Erzerum. Bei den armenischen Schriftstellern

(vgl. die Stellen bei Indjidjian Altarmenien
41) heisst die Gegend Chorzean. [Baurngartner.]

Chosroes. 1) Arsakide ('Oggdtjg Cass. Dio,
'OaQo?jg Lucian, Osdroes Hist. Aug., Oosdroes
Aurcl. Vict.; iiber den Namen E. Drouin Rev.
numism. 3<s S er. XIII [1895] 369) , Bruder und
Nachfolger des Pakorus II, als Herrscher wohl

Phoinikien, der nach Ptolemaios die Siidgrenze 40 nur liber einen Teil des Partherreichs mit der
gegen Palaestina bildet, nOrdlich von der Stadt
Caesarea Stratonis ins Meer miindend, nicht (wie
v. Stark Palaestina 43 meint) identisch mit dem
Krokodilfluss des Plinius. [Benzinger.]

Chorsiai. Xogala oder Xogoial (der einhei-

misehe Name mindestens in der spateren Zeit, In-

schriften Collitz Griechische Dialektinschriften
I nr. 733. 734. 737; in 736a das Ethnikon a
xoXig XoQowtcov ; bei den Schriftstellern Kogota!

Hauptstadt Ktesiphon. Die (bis jetzt bekannten)
Anfangs- und Endpunkte seiner Regierung sind
die J. 106/7 und 129 n. Chr. Er setzte im J. 113
an Stelle des Exedares dessen Bruder Parthama-
siris als Konig in Armenien ein (beide waren
Sonne des Pakorus II.), wodurch er das Eingreifen
Traians herausforderte. Eine von Ch. nachtriig-

lich nach Athen an Traian geschickte Gesandt-
schaft mit der Bitte um Bestatigung des Par-

Scyl. per. 38. Diod. XVI 58. Demosth. XIX 141 . 50 thamasiris hatte ebensowenig Erfolg wie das per.
Plin. IV 8 ; Kogolai Harpocr. s. v.), im siidwest
lichen Boiotien am siidlichen Auslaufer des Pa-
laowuni-Gebirges an der Grenze von Phokis, am
Fuss einer jetzt Ilahjoxaozgo genannten Hiigels,

der die Akropolis trug. Die Stadt lag an einem
Trockenbach, der jetzt 4>ly.e^a heisst. Am Fuss
der Akropolis die ayogd, wo die Inschriften ge-

funden worden sind. S~ie gehorte zu Thisbe. dann
wahrend des phokischen Krieges zu Phokis, end-

sonliche Erscheinen des Parthamasiris vor Traian.
Armenien wurde zur Provinz gemacht. Indessen
wird Ch. bei dem Feldzug des Traian nicht als

dessen unmittelbarer Gegner genannt. Er hatte
zugleich mit inneren Schwierigkeiten zu kiimpfen
(Dio. Malal.). Bei der Eroberung von Ktesiphon
(im J. 116) flelen seine Tochter und sein Thron-
sessel in die Hiinde Traians. Der Nachricht des
Aurel. Vict. Caes. 13, 3, dass Ch, dem Traian Geiseln

lich zu Thebai. Leake Trav. in North Greece 60 gestellt habe, kommt schwerlich eine historisch
II 521. Bursian Geogr. v. Griechenl. I 243

[Biirchner.]

Chorsos, Fluss an der kolchischen Kuste nOrd-
lich vom Arios (s. Char ie is), Skyl. 81; verderbt
aus Chobos (s. d.); der heutige Ort Chorgo nahe
der Munde des Khopis-cqari k0nnt« auch die
Schreibnng Chorgos erlauben. [Tomaschek.]

Chortakana, grOsste Stadt und natiirliches

Bedeutung zu. Traian setzte Partamaspates (einen

Sohn des Ch.?, so Malalas, Sarmatosiris genannt
Hist. Aug. Hadr. 5, 3) als Kflnig von Parthien
ein, der sich aber nicht zu halten vermochte (Dio)

und von Hadrian bei der Aufgabe der traianischen

Eroberungen anderweitig entschadigt wurde (Hi.;t.

Aug. Hadr. 5_, 4) — wahrscheinlich mit Osroene,
v. Gutschmid Mem. Acad. St. Petersburg VII

"I

S. XXXV 28f. DuvalJourn. asiat. 8<> ser. XVHI
(1891) 208f. Ein drohender Zwist mit den Par-

thern wurde von Hadrian bei seiner ersten Orient-

reise (im J. 123, s. Bd. I S. 505) abgewandt

idurch Entfernung des Parthamaspates aus Osro-

ene? so v. Gutschmid a. a. O.), Hist. Aug.

Hadr. 13, 8. Bei seiner zweiten Orientreise lud

Hadrian im J. 129 (s. Bd. I S. 510) den Ch. zu

einer persOnlichen Znsammenkunft ein, indem er

Konigs Menuas, Sohnes des Ispuinis, von Biaina

vermeldet (Sayce Journ. Asiat. soc. XIV 1882,

558 nr. 33) : ,die Chaldigottheiten haben mir ver-

liehen das Gebiet der Stadt Puteria, die Stadt

Chuzana, das ganze Land Supani (Sophene)'. Der
byzantinische Kaiser Theophilos eroberte und ver-

wustete Armenia quarta und die komopolis (armen.

giui-a-khaiakh) Chozan ; Aso+ik und Samuel v. Ani

;

Const. Porphyrog. adm. imp. 50 erwahnt to xov

ihm seine Tochter zuriicksandte, Hist. Aug. Hadr. 10 XoCdrov &efia; Kaiser Basilios II. errichtete einen

13, 8. Ch. folgte, wie es scheint, der Einladung

nicht. Gleichzeitig mit Ch. erscheinen auf Miin-

zen Volagases ID. (II.) (sicher seit 119) und
(wahrscheinlich) Mithradates (112/3?).

Munzen von 106/7 bis 127/8, ohne Inschrift,

nur auf Grund des Datums dem Ch. zugewiesen

;

wenig Silbermiinzen , keine Tetradrachmen , oft

schlechte Pragung. Head HN 695. Imhoof-
Blumer PortratkOpfe 56. Longpe"rier Chronol.

bischOflichen Stuhl in xoMxvtj x&v Xo^avmv;
noch jetzt heisst die Stadt und Landschaft Chozat.

[Tomaschek.]

Chrabasa. Stadt in Africa, und zwar in Byza-

cium, Ptol. IV 3, 37.
_

[Dessau.]
_

XQijfiari^eiv bedeutet in der attischen Kanzlei-

sprache speciell, eine Sache vor der Vclksversamm-
lung zur Verhandlung bringen, und wird daher

von den Vorsitzenden der Volksversammlung aus-

et Iconogr. des Rois Parthes Arsacides 1181'. 20gesagt. Auf zahlreichen Inschriften begegnet es
-i t\ * a* -r» /*>i i t» i I * (~\ _* . „ „ 1 J 1 O an A n<M (-.rti-ii hhaTmii mini «iti ort n mi li: n \ Tr*vi-m at vnji /*
134ff. Percy Gardner Parthian Coinage 14—16.
54. 62. Mark off Catal. des monn. Arsac. etc.

(Petersburg 1889) 36. Cass. Dio LXVIII 17—20.
26—30. 33. Verwirrter Berichtbei Malal. p. 27 Of.

273f. Bonn., z. T. nach Arrians Parthika, beniitzt

von Gutschmid, (wohl mit Recht) verworfen von

Mommsen. Dierauer bei Budinger Unter-

such. z. rem. Kaisergesch. 152ff. (mit Bemer-

kungen v. Gutschmids). Mommsen Rom.
Gescb. V397ff. La Berge Regne de Trajan 159ff. 30

v. Gutschmid Iran 141ff. Schiller R&m.
Kaisergesch. I 556ff. Longperier u. Gardner
a. a. O. Da die Munzen nicht fiber 127/8 hinab-

reichen, ist die von Longperier a. a. O. 144ff. an-

genommene Identitat mit Nr. 2 unwahrscheinlich,

2) (Oogorig), Feldherr(?) des Volagases IV.

(III.). Lucian. quom. hist, conscr. 18. 19. 21. 31.

Mommsen Rom. Gesch. V 406. v. Gutschmid
Iran 147. [J. Miller.]

S) Konig von Armenien zur Zeit der Griindung 40 14. Xen. hell. II 3

in der sog. probuleumatischen (s. d.) Formel tovg

xgoeSgovg o'i av laywoiv jtgOF.Sgsvsiv .... ygrjfia-

xlaai jisgl xovxwv ,
yvw/nrjv de %vfi(SdXXeo-f}<u xfjg

Povlijs slg xov bfuxov... (vgl. H artel Beitrage

zum att. Staatsrecht und Urkundenwesen I 63ff.,

wo auch die Beispiele gesammelt sind), in der

Litteratur im typischen Sinn Dem. XXI 9 und
in der Schilderung der Volksversammlung bei

Aesch. I 23. [Szanto.]

Chremes (Xgs/njg), athenischer Archon 01.

113, 3 = 326/5. Diod. XVII 87. Dion. Hal.

Din. 9. CIA II 579. 808b.c.d. 809 d. e. 811c.

IV 2. 563c. [v. Schoeffer.]

Chremetes, Fluss an der Westkiiste Libyens,

Hanno 9. Aristot. Met. I 13. Nonn. Dion. XIII

347. XXXI 163. Hes. Suid. Heute Sakhiet el

Hamra. [Fischer.]

Chremon (Xgi/j-cov). 1) Athener. Einer von

den Dreissigmiinnern im J. 404, Lys. XXX 12.

des neupersischen Reiches durch Artaschir (Ed. II

S. 1321ff.), angeblicher Bruder des von Artaschir ge-

stiirzten letzten Partherkonigs Artaban, Agathan-

gel os, Geschichte des Konigs Tiridates inL an glois

Collect, des hist. arm. I = FHG V 2 p. 113ft'. und
Mos. Chor. II 65ff. bei Langlois Collect, des hist,

arm. II 114ff. nebst den dort angefuhrten Pavallel-

stellen. Artaschirs Zug gegen Armenien wird

ohne Nennung des dortigen Konigs erwahnt in

2) Sxgaxaydg in Tegea zwischen 250—200,

Le Bas II 340b. [Kirchner.]

Chremonides (Xgif.ca>vidrjg

)

, Sohn des Eteo-

kles, Athener (Ai&atidr/g) nach CIA II 332. Er
war philosophiscb gebildet im Umgange mit

Zenon, Diog. Laert. VII 17. Er beantragt,

ein Biindnis mit Areus (vgl. Are us Nr. 1), dem
Konig der Lakedaimonier, und deren Bundesge-

nossen gegen Antigonos Gonatas zu schliessen,

Cass. Dio epit. LXXX 3. Nach Agathangelos 50 unter dem Archon Peithidemos im J. 268/7 oder

und Moses wird Ch. fur Artaschir ermordet durch 267/6, CIA II 332. Droysen Hellenism. Ill 1,

iter sein Sohn Tiridates durch 233. Dittenberger Syll. 163 N. 1. Nach Ch.einen Anak, und spate:

den Sohn dieses Anak, Gregor den Erleuchter,

zum Christentum bekehrt. [Baurngartner.]

Chostes, Ort Agvptens beim Geogr. Rav. in
2 (vgl. Kostos). [Sethe.]

Chotene I Xcoxip-tj), nordliche Landschaft von

Armenia, sudlich vom Euphrat. wo Mithradates

mit den Chotenoi und Iberes Kampfe bestand,

ist der sog. chremonideische Krieg benannt, He-

gesand. bei Athen. VI 250 f. Droysena. O. 226ff.

Nachdem die Athener unglucklicb gegen Antigo-

nos Gonatas gekampft hatten und Athen in) J. 263

in die Hiinde des Antigonos gefallen war, Droy-
sen a. O. 244, 4, begiebt sich Ch. mit seinem

an der Erhebung Athens gleichfalls beteiligten

bis er sich zur 'Munde des Apsaros durchschlug, 60 Bruder Glaukon, der damals xvoarrevmv IJsiguioig

Appian. Syr. 101. Entweder aus Taochene, Tao

chenoi entstellt, oder aus Chorzene, Chorzenoi.

[Tomaschek.]

Chozana, muss bei PtoL V 13, 15 wieder-

hergestellt werden fur Kodana, ein Ort Ostlich

vom oberen Euphrat in der armenischen Land-

schaft Sophene, d. i. Cophkh, Sahe-Cophkh. Eine

in Palu gefundene alarodische Keilinschrift des

war (Athen. II 44 c; vgl. Droysen 226, 2. 230),

nach Agypten, wo sie Rate und Beistande des

KSnigs Ptolemaios genannt werden, Teles -tjoi

qv/ijg XVI 4 Hense. Etwa 20 Jahre spater urns

J. 242 wird Cb. als agyptischer Admiral in der

Seeschlacht bei Ephesos von den Rhodiern be-

siegt, Polyaen. V 18. Droysen 407. v. "Wila-

mowitz Antigon. von Karystos 225. 302, 14.
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Des Ch. Vater 'Ezsoxlfje Xqs/icovISov Al&alidrjs
wird in Inschriften Ende des 4. Jhdts. genannt,
CIA II 948. 1368, seine Schwester ^eidoozQazrj

aid Priesterin der Aglauros Anfang des 3. Jhdts.,

CIA II 1369; vgl. U. Kohler Athen. Mitt. IX
53. [Kirchner.]

Chrendoi {Xgfjrdot, var. XqcvSoi) , Volk in
Hyrkania am siidOstlichen Eck des kaspischen
Meeres, von del Binnenlandschaft Arsitis an Ms

Herm. XXVII 262f.), mid es ist auch auf den
etwaigen Zusammenhang des Spitznamens mit
'EpfioxomSai obgleich zweifelnd hingewiesen wor-
den (B. Keil Solon. Verf. 46ff.). Mit Reclit hat
v. Wilamowitz (Aristoteles und Athen I 63)
diese Zusammenstellung, insofern eine Anspielung
beabsichtigt sein soil, abgewiesen , abor dabei auf
die Analogie mit einer Reihe in der Komoedie
gebrauchlichen Bildungen, zu denen auch 'Eofio-

zum Unterlauf des Maxeras, Ptol. VI 9, 5; mlOxomdcu gehflrt, hingewiesen. Sollte nicht darin
der Gtrenze von Media wird zugleieh der Fluss
Charinda (s. d.) vermerkt. Der Orientalist Ed.
Sachau nimmt einen Zusammenhang dieser Na-
men mit Chnerlta des Awesta, pahlavi Chnan, an
und iibersetzt Chnentem yim VehrkanSsayanem
mit ,Charindas, Sitz 'der Hyrkanier', eigentlich
.Chnenta, Siedlung (Kulturbezirk) von Hvrkania',
s. ZDMG XXVII 1873, 147 und S.-Ber. Akad.
Wien 1873, 472. Die Hauptschwierigkeit besteht

ein Merkmal des Ursprunges liegen? Entweder
konnte die ganze Geschichte einer Komoedie ent-

staiflmen odcr der Name war wirklich ein volks-

tiimlicher Beiname und bezeichnete Solon und
seine Freunde im guten Sinne als ,Schuldentilger',

was dann spater boswiltig verdreht wurde (wohl
nicht ohne Zuthun der Komoedie), oder vom Stand-
punkt der hochadligen Geldleiher als gewaltsame
,Schuldenabschneider', wobei der Verdacht, dass

m der Vertretung des Lauteomplexes chr- durch 20 sie selbst ,ihr Schaiehen ins Trockene gebracht',
ehn-, welche auf arischem Sprachboden ohne Ana- ' ' '

'

logie dasteht; begrifflich konnte chrenta, kerenta
skr. krnta ,zerschneidend' denselben Sinn ergeben
wie ehneflta , von der Wz. khan zd. kan- ,aus-

graben, scharren'. [Tomaschek.]
Chreokopidai (zQswxojzidai) bedeutet wort-

lich die ,Schulden-Abschneider oder -Tilger' von
yoscononEiv abstammend ; ausser dem Begriffe des
Gewaltsamen mischte sich leicht auch derjenige

entstehen konnte — in diesem Falle wiirde nur
die Auswahl der Namen fur die Freunde des Solon
dem Klatsch des 5. Jhdts. zuzuschreiben sein.

Erinnert sei noch daran, dass gegen den Freund
des Agis IV., Agesilaos, ganz dieselbe Beschuldi-
gung spater erhoben wurde (Plut. Agis 13). Lit-
teratur: Busolt Griech. Gesch. 112 41—43 Anm.

[v. Schoeffer.]

XQecorpvXaxes , eine BehOrde spaterer Zeit
des Betriigerischen bei, wie das Verbum spater 30 in den Stadten des westlichen Kleinasiens und
fast = .betriigen' gebraucht wird , besonders
significant bei Plut. de vit. acre al. 5 p. 829 c.

Speciell ist Ch. als Spitzname mehrerer Freunde
des Solon, namentlieh des Konon, Klcinias, Hip-
ponikos, bezeugt, von denen erzilhlt wurde. sie

flatten ihre Kenntnis der Plane desselben ge-
missbraucht, urn mit geliebenem Gelde sich Land-
besitz zusammenzukaufen und bei der Seisachthie
(s. d.) letzteren zu behalten, wahrend sie das ge

der Inseln, Vorsteher eines Archivs, in dem Pri-

vatvertrage und geriehtliche Entscheidungen auf-

bewahrt wurden. Die inschriftlichen Zeugnisse
sind gesammelt bei Dareste Bull. hell. VI 24 If.

In einer Inschrift von Amorgos Bull. hell. XII
232 ist die Rede von v.-zoyQatptjv noieio&ai .-zoo*

zov; xQeaxpvXaxag. Wahrscheinlich konnten vor
dieser Behorde auch Vertrage abgeschlossen wer-
den, vgl. Dio Chrys. XXXI 593 R. In Kos wirken

borgte Geld nicht zuriickzuzahlen brauehten, so 40 sie bei Adoptionen, in Knossos bei Burgschaffc
dass sie sich stark bercicherten (Plut. Sol. 15

;

Praec. ger. reipubl. 13 p. 807 e und ahnlich,
nur ohne Namensnenuung, Aristot. Ad. no).. VI
2—3). Einige .Verliiumder' beschuldigten auch
Solon der Teilnahine an diesem Betruge, andere
aber ,volksfreundlich Gesinnte' leugneten dies ent-

schieden. indem sie (Plut. Sol. 15) angaben, Solon
hatte selbst fttnf, ja nach Worten des Rhodiers
Polyzelos fiinfzehn Talente an ausgeliehenen G

stellung mit, Dareste a. a. 0. Bei Aufstanden
war das yosoxfvldxiov natiirlich besonders ge-
fahrdet, Jos. _ bell. Iud. II 427. [Thalhoim.]

Xqeos, die Schuld, schon bei Homer in Ver-
bindung mit oqiiiltTai II. XI 686. 688; Od. Ill

367. XXI 1 7, freilich mehr im Sinne von Busse,
wie II. XI 698; Od. VIII 353f. zeigt. Dieselbe
Verbindung mit wpdh.zai weist auch die Prosa
auf, Demosth. XL 37. XLII 9. 27, abor schon in

dem yerloren, wahrend Aristoteles (a. a. O.l, diesen 50 ihr spaltet sich die Bedeutung je nach dem Staml-" V1 — - '-" "' "
'

' "" ,

punkte der Partei in a) Schuld, Demosth. XLII
5. 28. XLIX 32. 62. Hyp. Athenog. oft. und
Verbindungen mit txxlvuv Demosth. XXVII 49.

54, aradfysoOai Hyp. Ath. Ill 21, d.TooreojJoat

Demosth. XXXIII 24; bi Forderang, Demosth.
XXXVIII 7. 9 u. (i. und Verbindungen mit eio-

xoaTzeoVai Demosth. XXXVI 36, n:oaTuai)ai Ant.
frg. 67, axuiruv Demosth. XLIX 64, xoiiuea&ai
XL 37 , axo/.a/ifidveiv XLIX 04 , dipierai Isokr.

Bcweis wohl zweifelhaft findend, sich zur Wider-
legung auf die hochsinnige Denkart des Solon
als unvereinbar mit solcher Durchstecherei berief.

Die gauze Geschichte ist besonders fur die grie-

chische Historiographie bezeiclmend. Schon friiher

und besonders nach Aufflndung der Ad. .to/., ist

die Meinung verbreitet. die ganze Legende sei

Eriindung eines oligarchisch gesinnten Sehrift-
stellers des Endes des 5. Jhdts.. hauptsiichlich auf
die Xachkommen jener Freunde des Solon. Konon, 00 XXI 13, xaxniuxuv Demosth. XLFX 42.
Alkibiades des Kleinias Sohn und Kallias des
Hipponikos Sohn gemilnzt, di.' sich als .-ra/.ato-

Tt'/.ovToi (so Arist.; doyaw.T/.ovTo; Lys. XIX 49
von Kalliasj aufspielten; die volksfreundlichen
Schriftsteller hatten diese Liige nicht durchsehaut
und nur versucht. ihren Helden Solon zu retten.
seine Freunde preisgebend. Als Erflnder der Liige
wird vielfach Kritias angesehen (vgl. Dummler

Dann
C) das zuruckgezahlte Geld, Demosth. XXXVI 41

;

endlich di das geliehene Geld , das Darlehen in
Verbindung mit /.au^di-eir

, Demosth. XLIX 8.

Plut. Sol. 13. Das Darlehen ist mitunter zins-

frei, droy.ro yotjadai tw aoyvoiq) , Demosth. LIII
12, meist zinsbar, yoia ert'i toxqi; orfei'/.ousra,

Isai. XI 42; es wird meist auf Grand schrift-

lichen Vertrages (avyyoo-fn) vor Zeugen und gegen

' \

*
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Unterpfand (ersyvgov , vjioftrjx-rj) gegeben. Zur
Riickforderung gab es eine xq^s dixy, Poll. VIII
31. die vor die Vierzigmanner geherte. Diese
Aufsohrift erscheint bei der verlorenen lysianischen

Rede Ttgog Aloyjvtjv xov ZwxQauxdv xQ&tnq , aus
der Ath. XIII 611a ein langeres Stuck anftihrt,

und unter den demosthenischen in XLIX ziqos Ti-

Ia,6&eov vjiho y&iatg
; tiber weitere dahin gehorige

Reden s. Lipsius Att. Proc. 681. Xqs&v ojio-

5) Aus Byzantion, Schuler des Herodes At-
ticus , wirkte als Sophist und Lehrer der Bered-
samkeit in Athen in der zweiten Halfte des 2. Jhdts.

n. Chr. neben Adrianos von Tyros und sollte, als

dieser nach Rom berufen wurde, sein Nachfolger
auf dem kaiserlichen Lehrstuhl der Rhetorik in
Athen werden. Er soil 100 zahlende Schiller ge-
habt haben, unter welehen genannt werden die

Sophisten Hippodromos, Philiskos, Athenodoros
xo=ial Minderung des Kapitals oder der Zinsen 10 (Philostr. Vit. soph. p. 98, 15 Kayser), Apollonios
der Glaubiger, eine gefiirchtete Massregel jeder

Umwalzung, vgl. And. I 88. Lsokr. XII 259.
[Demosth.] XVII 15. Plat. Resp. VIII 566 a; Leg.
Ill 684 d. V 736 c, die sich jedoch auch auf ge-

setzlichem Wege vollziehen konnte, Arist. resp.

Ath. 67. Dittenberger Syll. 344.

[Thalheim.]

Xqtjois, das Leihen. Das Wort ist in dieser

Bedeutung selten, z. B. Polyb. XXXII 9, 4. Das
zugehCrige Verbum xiyqavai

,
ygijoai steht zu- 20

nachst von Gegenstanden, die andern zur Be-
nutzung unentgeltlich iiberlassen werden, Ar.
Thesm. 219. 250, Xen. mem. Ill 11, 18. [De-
mosth.] XLIX 23. Luk. pise. 47; adv. ind. 30,

auch wenn der Gebrauch darin besteht, dass der
Gegenstand gegen Geld verpfandet wird, Demosth.
LIII 12; dann auch vom Darleihen von Geld,

Her. Ill 58. Lys. XIX 22. Plat. Demod. 384 b,

und wechselnd mit davelCeiv Demosth. XIX 170.

von Naukratis (ebd." 103 , 2) , Herakleldes von
Milet (ebd. 115, 2), die Advocaten Nikomedes
von Pergamon, Aquila aus Gallien und Aristai-

netos von Byzantion, die Philosophen Kallaischros
und Sospis, der TragOdiendichter Isagoras. Er
war ein starker Weintrinker und starb im ffinf-

zigsten Lebensjahr. Sein Stil war nach Philo-
stratos weniger farbenkraftig als der des Herodes.
S. Philostr. Vit. soph. II 11. [W. Schmid.]

6) Auf Grund der Inschrift eines Mithrasreliefs
im Vatican (Cumont Mitras inscr. nr. 39; mon.
fig. nr. 31) Xgijoroj jiazijQ xal ravQos eTtoltjaav

frnher fur einen Kilnstler gehalten. Doch be-

zeichnet, wie zuerstBrunn Kiinstlergesch. I 611
gesehen hat, ixofyoav nur die Weihung, da nazrjg

im Mithraskult ein priesterlicher Titel ist. K a i b e 1

IGI 1272. Loewy Inschr. griech. Bildh. 457.

[C. Robert.]

Chretina, Stadt in Lusitanien zwischen Scal-
[XLIX] 6. 8. 17. Von Zinsen ist hierbei in keinem 30 labis und Aeminium (s. d.) , wird nur bei Ptole-
Falle die Rede, auch im letzten sind sie nach

§ 3f. 54 nicht wahrscheinlich. Und Suidas unter-

scheidet : to /ikv yap yprjoat Itu <pD.oav , ro Se.

davsXoru TiQog zovg zvyorzag. In den Ableitungen
Zosog und zarjoryg, das sowohl den Darleiher wie
den Entleiher bezeichnet (Harp.), ist freilich dieser

Unterschied vollig verblasst. [Thalheim.]

Chresterios (Xgijozijgiog), Epiklesis des Apol-
lon als Gott der Weiss agung, Tempel in Aigai

maios (II 5, 6) angefiihrt. Der Name klingt ver-

derbt; ihre Lage, wenn sie iiberhaupt existiert

hat, lasst sich nicht bestimmen. An das heutige
Cintra oder an Crato zu denken, wie wegen einer

entfernten Namensahnlichkeit geschehen ist, liegt

kein Grund vor. [Hubner.]

Chriiiui, Volk in Skythia an den Quellen des
Iaxartes oder Silis, lord. Get. 5. C. Muller verweist
auf die Grynaioi (s. d.| des Ptolemaios; Mullen

-

beiMyrina, Fabricius Athen. Mitt. X 272. Bull. 40 hoff Weltkarte 32 auf die Phrynoi des Dion.
hell. X 293. CIG II 3527. ttber einen zweiten
Tempel, der nur durch Cyriacus von Ancona be-
kannt ist, vgl. Fabricius a. a, O. 274.

[Jessen.J

Chrestos [Xgtjazog). 1) Praefectus praetorio

unter Severus Alexander (Dio ep. LXXX 2, 2 =
Zonar. XII 15. Zosim. I 11, 2). Sein Gentil-

name war bisher unbekannt, erscheint aber in

einem vor kurzem publieicrten Papyrus, Grenfell

per. 752, womit die Phunoi oder Chunoi gemeint
sind. welche Orosius auf seiner Weltkarte in diesen
Regionen verzeichnct fand. [Tomaschek.]

Christodoros , des Paniskos Sohn , aus der
Stadt Koptos beim agyptischen Theben (daher
6>]{SaTog), lebte unter dem byzantinischen Kaiser
Anastasios I. (491—518 n. Chr.) als ungemein
fruchtbarer epischer Dichter. Sagengeschichtliche
Stoffe scheint er vor anderen bevorzugt zu haben;

An Alexandrian Erotic Fragment p. 82 nr. IL. 50 so verfasste er umfangreiche IldzQia oder Griin-
Denn der hier genannte Praefect von Agypten
ist, was Grenfell nicht bemerktzu haben scheint,

mit C. identisch; dieser heisst daher vollstandig

Geminius Chrestus. s. d.

2) Romischer Geograph, von dem Lydus de

mensib. IV 68 p. PSff. ed. Bonn, ein Fragment
iiber den Nil mitteilt. Er rtihmt darin, dass er

nach Mauretanien und bis an den Ocean selbst

gelangt sei. [Stein

dungsgeschichten von Constantinopel , Thessalo-
nich, Nakle, Milet, Tralles und Aphrodisias. Fer-
ner ein Avdtaxd betiteltes Gedicht, worin u. a.

auch die mythische Urgeschichte Lydiens behandelt
wurde. Aber auch zeitgenOssische Ereignisse hat
er in Versen verherrlicht; seine sechs Bueher
'IaavQixd sehilderten die Eroberung Isauriens durch
den Kaiser Anastasios; drei Biicher Epigramme
und vier Bueher Episteln werden wohl auch in

3) Officier unter Constans, Mitverschworener 60 der Hauptsache Menschen and Verhaltnisse seiner
des Magnentius, mit dessen Hulfe dieser 350 auf
den Thron erhoben wurde, Vict. epit. 41, 22.

4) Africauischei' Grammatiker, wird 357 nach
dem Tode des Euanthios als dessen Nachfolger auf
den Lehrstuhl zu Constantinopel berufen, Hieron.

chron. 2374. Nach der Lesart einer Hs. Chari-
stus statt Chrestus hat Usener Charisius con-

jiciert.

.

[Seeck,]

Zeit betroffen haben; den Schulera des Neupla-
tonikers Proklos (t 485 n. Chr.) hat er eine eigene

Monographic gcwidmet. Ob sich unter den al'i.a

Tiolf.d, die er nach Suidas noch ausserdem heraus-

gegeben haben soil, auch das Lehrgedicht 'ijfm^d
fiber die Kunst, 7ogel mit Leimruten zu fangen,

und die ausgesprochen christlichen Oavfiaza z&v
aytojv 'Avagyvgarv Kooua xai Aaiuavov befanden,
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oder ob der XqiotoScoqos OrjfSaZog 'IXXovotqios,

dem Suidas diese letztgenannten Dichtungen zu-

sehreibt, ein Tom Sohne des Paniskos verschie-

dener Dichter war, lasst sich heute nicht mehr
mit Sicherheit entscheiden. Als Heirriat wird bei

dem einen wie bei deiu andern Theben genannt,

und einem Dichter mit dem ausgesprochen christ-

lichen Namen Christodoros wird man stets ge-

neigt sein, auch Gedichte christlich-kirchlichen

Inhalts zuzutrauen, so heidnisch die Vorbildung

des Mannes sonst auch scheint und so fest er auch

sonst auf dem Boden der Antike stehen mag.
Ausser zwei Epigrammen auf den Tod eines

gewissen Ioannes von Epidamnus (Anth. Pal. VII

697. 698) besitzen wir von diesem schreibseligen

Epiker nur noch 416 Verse einer sog. Ekphrasis,
worin er 80 eherne (?) Statuen beschreibt, mit denen

die Wande des Zeuxippos (s. d.), eines yielge-

nannten Gymnasions im vornehmsten Stadtteil von

Constantinopel, geschmuckt waren. Anfang und
Ende dieser Ekphrasis, die das zweite Buch der

Anthologia Palatina (ed. Stadtmiiller I p. 36

—

57) ausmacht, sind verstummelt. Bekanntlich

handelte es sich bei dieser Dichtgattung, die seit

dem 2. nachchristlichen Jahrhundert beliebt war,

weniger um eine genaue Beschreibung von Ort-

lichkeiten oder Kunstwerken, als vielmehr um
Proben eleganter Rhetorik und mythographischer

Gelehrsamkeit. Und so sind denn auch Ch.s

Statuenbeschreibungen fiir die Kunstgeschichte

vollig wertlos; ein jeder Versuch, die von ihm so

pomphaft und doch so ungenau geschilderten Bild-

werke unter dem Antikenschatz unserer Museen
wieder aufzufinden, muss misslingen. Die Namen
der Statuen fand Ch. offenbar an den Postamenten
angeschrieben; schon er selbst war nicht immer
sicher, ob diese Beischriften das Richtige trafen

(vgl. v. 228ff. 393—95. 407ff.), und wir Heutigen

sind es noch weniger; aber bei der oberflachlichen

Phrasenhaftigkeit seiner Beschreibung ware es

Vermessenheit, diese Beischriften unsrerseits corri-

gieren zu wollen. Die zehn Getterstatuen , die

er namhaft macht. werden ja wohl durch ihre

Attribute geniigend kenntlich gewesen sein ; da-

gegen ist dies bei den 34 Heroen in hohem Masse
unwahrscheinlich, und ein unbartiger Aias Tela-

monios z. B. (v. 271ff.) erweckt entschieden Ver-

dacht. Noch am ehesten wird man den von Ch.

mitgeteilten Namen bei den 34 Bildnissen be-

rtihmter Manner und Frauen Glauben schenken. da

derartige ikonische Statuen gleich vom Kiinstler mit

Namensunterschrift versehen zu werden pflegen.

Was Ch. von seinen beriihmten PersOnlich-

keiten mitzuteilen weiss, sind ausnahmslos die

abgegriffensten Trivialitaten. Wo er iiber my-
thische Figuren spricht, verrat er Yertrautheit

mit Homer, aber auch mit den spateren alexan-

drinischen Sagenversionen. Doch erfahrt weder

der Geschichtschreiber, noch der Mythograph,
noch auch der Archaeologe durch Ch.s oberflaeh-

liches Gerede irgend welche wirkliche Bereiehe-

rung seines Wissens.

In Bezug auf die Metrik ist Ch. durchaus
Schiiler des Nonnos (s. d.); einen Vers ohne Caesur
im dritten Fusse hat er niemals zugelassen, die

weibliche Hauptcaesur auffallend bevorzugt. Im
einzelnen Versfuss ist bei ihm der Spondeus un-

gleich seltener, als er dies bei Homer war. Die

Elision wird nur bei Conjunctionen und Praepo-
sitionen gestattet, der Hiatus aufs angstlichste

vermieden; Endsilben, die auf einen kurzen Vocal

auslauten, in der Arsis oder spondeischen Thesis

so gut wie gar nicht angewandt, u. w. d. m. Wo
Ch. es wagte, in der Structur des Hexameters von
Nonnos abzuweichen, da geschah es meist in un-

mittelbarer Anlehnung an Homer. Auch in der

Diction zeigt sich Ch. von keinem epischen Dichter

10 so abhiingig wie von Homer. Ausserdem waren
ihm Apollonios Bhodios, Kallimachos und Theokrit

bekannt. Am meisten aber verdankt er nachst

Homer seinem Vorbilde Nonnos. Schlichte und
allgemein gebrauchliche Redewendungen mied er

fast krampfhaft; dagegen iibernahm er mit Vor-

liebe homerische &jia£ sigr)fiha, und demselben
Streben nach ausgesuchter Originalitat des Aus-

drucks verdanken eine ganze Beihe neuer Wortbil-

dungen ihren Ursprung. Doch kann dies prunkende

20 Wortgeklingel den trostlosen Mangel an eigenen

Gedanken und an wirklicher Poesie mit nichten

verschleiern. Vgl. ausser den verschiedenen com-

mentierten Ausgaben der Anthologia Graeca W.
Christ Gesch. d. Griech. Litt.S 795 (wo Ch.

meines Erachtens viel zu giinstig beurteilt wird).

F. Baumgarten De Christodoro poeta Thebano,

Diss. Bonn 1881. Konrad L a n g e Rh. Mus. XXXV
llOff. [F. Baumgarten.]

Christopolis (»; XqiatoTiohg von Xgiorog ge-

30 nannt). 1) = Aiog 'Isqov (s. d.) = IIvQyiov, G. W e-

ber Bull. hell. V (1892) 15ff. [Biirchner.]

2) S. Chrysopolis.
Xgiarbg jzaa%a>v [Ghristus pattens), eine die

Geschichte Jesu mit den Mitteln der antiken Dra-

matiker heschreibende griechische Tragoedie, die

friiher dem Gregorios von Nazianz zugeschrieben

wurde. Ihre Unechtheit ist erwiesen, sie stammt
aus dem Mittelalter und ist das einzige Drama,
das die byzantinische Litteratur hervorgebracht

40 hat. Auch so hat sie fiir die klassischen Studien

noch Wert, weil der Verfasser wahrscheinlich auch

spater verloren gegangene Tragoedien der alten

Zeit benutzt hat. Text ed. J. G. Brambs Lips.

1885. Litteratur bei K. Krumbacher Gesch. d.

byzant. Litt, § 196.
_ _

[Jiilicher.]

ChritioniSj Ort an der Maiotis oberhalb Sin-

dike zwischen Supatos und Hale ,
Tab. Peut.

;

Fritioris, Erautionis Geogr. Bav. ; vielleicht die

Fischereistation eines Charistion oder Chrestion.

50 [Tomaschek.j

Chroasai , skythisches Volk im asiatischen

Stcppengebiet, Plin. VI 50 ; etwa ,Rohrleischesser'

chricyaca, skr. kravyacin. [Toniaschek.]

CUromatios. 1) Palaestinenser, studierte in

Athen zusammen mit Libanios und unterstiltzte

ihn spater bei seinem offentlichen Auftreten in

Antiocheia. Bald darauf erkrankte er, reiste aber

noch nach Kilikien und starb dort um die Mitte

des 4. Jhdts. Er war zugleich Neffe und Schwieger-

60 sohn de? Hierokles , Lib. ep. 393. An ihn ge-

richtet Lib. ep. 605 ;. lat, III 393. [Seeck.]

•2) Bischof von Aquileia etwa von 387—407.

Hochangesehen unter seinen Zeitgenossen hat er

in Briefweehsel mit Ambrosius, Augustinus, Hie-

ronymus, Ruflnus und mit Iohannes Chrysostomus

gestanden; fiir den Letztgenannten hat er sich

nach dessen Absetzung selbst beim Kaiser, frei-

lich erfolglos, verwandt. Seine Briefe sind alle
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verloren gegangen; aber nicht nur aus den er-

haltenen Briefen der Freunde an ihn, sondern
mehr noch aus den ihm gewidmeten und auf
seine Anregung verfassten Werken eines Ambro-
sius, Rutin und Hieronynius erfahren wir, mit
welch lebhaftem Interesse er die theologische Arbeit,
soweit er es konnte, gefOrdert hat. Weder Hiero-
nymus noch Gennadius nennen ihn in ihren Ka-
talogen christlieher Schriftsteller; es folgt daraus
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Pind. Pyth. II 34. I 98). Bei der Grimdung von
Aitne (476/475 v. Chr.) siedelte er dorthin iiber

und wurde mit Deinomenes, dem Sohne Hieronsr
zum Vorsteher (imzQoiiog) der neuen Colonie be-
stellt (Schol. Pind. Nem. IX 6). Als Burger von
Aitne errang er in Nemea und bei den Pythiei*

in Sikyon Wagensiege, die Pindar (Nem. I und IX)
gefeiert hat. Er war damals schon bejahrt und
sein Haus wird als reich und gastlich gepriesen

nur, dass er sich erst nach 392 litterarisch be- 10 (vgl. Dissen in Boeckhs Pindar II 2 S. 348,
thatigt hat. Wir besitzen namlich noch einige

seinen Namen fiihrende Predigten, einen traetatus
fiber die acht Seligpreisungen und siebzehn ahnliche
iiber Abschnitte aus Evangel. Matth. 3. 5. 6. Sie
scheinen nach freien Vortragen fiir die Veroffent-
lichung (tr. V 2 ne taedium legentibus face-
remus) ausgearbeitet zu sein; moglicherweise sind
es nur Bruchstiicke aus einer zusammenhangen-
den Auslegung des ersten Evangeliums. Die

Holm Gesch. Sicil. I 201. 214f. 222. 225f. Free-
man Gesch. Sicil. Deutsche Ausg. II 100. 185.
210ff. 443ff.). [Niese.]

Chromis [Xgofin). 1) Gefahrte des Phineus,
totet bei des Perseus Hochzeit den Emathionr

Ovid. met. V 103ff.

2) Kentaur, von Peirithoos erschlagen, Ovid,
met. XII 332.

3) Mit Ennomos Anfiihrer von Mysern, II. II
Sprache zeigt einen gebildeten , die ganze Hal- 20 858 , von Achilleus getOtet (identisch mit Chro-
tung einen wurdig frommen Mann ; bei allem Trach- mios Nr. 3)
ten nach der inteUegentia spiritalis, deren Auf-
findung auch ihm wie dem Ambrosius als Haupt-
aufgabe des Esegeten erscheint, weiss er Ge-
schmacklosigkeiten derAllegorese besser alsAmbro-
sius zu vermeiden. Der Uberlieferung bezuglich
des Ch. als Verfassers zu misstrauen haben wir
keinen Grand. Eine offenkundige Fiction dage-
gen sind funf angeblich zwischen Hieronymus und

4) Junger Satyr, Verg. Eel. VI 13 und Serv.

[Hoefer.]

5) Xgojiig, xQ^fiios (Athen. VII 282 b) gehdrt
nach Aristoteles (hist. an. V 9 , 120) zu den
Zugfischen, hat ein scharfes Gehflr (hist, an, IV
8, 103. Ael. n. a. IX 7), lasst ein Knurren (ygv-

ho/.i6v) hOren (Arist. hist. an. IV 9, 106) und hat
einen Stein im Kopf, weshalb er gegen die Winter-

den BischOfen Ch. und Heliodorus gewechselte 30 kalte empflndlich ist (Arist. hist. an. VIII 19, 239.
Briefe, durch die Autoritaten zur Empfehlung
anderer Apokrypha geschaffen werden sollten. Die
Texte nebst kritischem Material bei Migne Pa-
trolog. lat. XX 247-436. [Jiilicher.]

Chromia (Xgofila), Tochter des Itonos, des
Sohnes des Amphiktyon, nach einigen Gemahlin
des Endymion, Paus. V 1, 4. [Hoefer.]

ChromioB (Xgofiw;). 1) Sohn des Pterelaos,
Apollod. II 4, 5. Tzetz. Lyk. 932

Plin. IX 57. Ael. IX 7). Diese Angaben passen
auf die Sciaena aquila; vgl. Aubert-Wimmer
Aristoteles Tierkunde 144. Erwahnt wird er in

der Litteratur zuerst von dem Iambographen Ana-
nios , der in seinen Iamben den Genuss dieses

Fisches zur Friihlingszeit empfahl (PLG II i frg. 5).

Sein siissliehes Fleisch gait als nahrhaft, aber
schwer verdaulich (Hikesios bei Athen. VII 327 d).

In Pella und Ambrakia gab es besonders grosse
2) Sohn des Priamos, Apollod. Ill 12, 5. Tzetz. 40 und fette Exemplare (Archestratos bei Athen. a.

Horn. 68; von Diomedes getOtet, II. V 160ff.

3) Sohn des Arsinoos aus Mysien , Bundes-
genosse der Troianer, Apollod. epit. 3, 35 W.
Diet. H 35 (hier fuhrt er mit Ennomos Mygdanes
exMoesia); derselbe (?) II. XVII 494. 218. 534;
vgl. Chromis Nr. 3.

4) Sohn des Neleus und der Chloris, Od. XI
286; II. IV 295. Schol. Apoll. Bhod. I 152. Schol.

II. XI 692 (netopvTtjg),

a. O.). Der xe^M? des Oppian (hal. I 112. Ael.

XV 11) und der xge/iwg des Ps.-Aristoteles (Athen.
VII 305 d) sind verschiedene Namen desselben

Fisches ; nach Oppian halt er sich gem in der
Nahe von Fliissen und Seeen auf und licbt den
Schlamm (vgl. Ovid. hal. 121 chromis inmunda),
nach Ps.-Aristoteles gehdrt er zu den Fischen, die

einen Stein im Kopf haben (vgl. Arist. a. a. O.);

vgl. Rose Aristot. Pseudep. 296. Birt De hali-

5) Lykier, Bundesgenosse der Troianer, von 50 euticis Ovidio falso adscriptis 117. Hes. s. %qo-
Odysseus getOtet, II. V 677. Tzetz. Horn. 97.

6) Troianer, von Teukros getotet, R VIH 275.

7) Grieche, vor Troia von Eurypylos getOtet,

Quint, Sm. VI 616. [Hoefer.]

8) Sohn des Agesidamos, Geloer, Freund des

Tyrannen Hippokrates, zeichnete sich (etwa 493
oder 492 v. Chr.) in der Schlacht am Heloros

aus. wo Hippokrates die Svrakusaner schlug (Pind.

Nem. IX 95f. mit den Schol. [= Timaios frg. 85]),

liis und zs^/a-s- Plin- XXXII 153.

[M. Wellmann.j
Chronica Constantinopolitana. Eine der

wiehtigsten Quellen fur die Geschichte des 4. und
5. Jhdts., zwar nicht in Original erhalten, aber von
so vielen Schriftstellern ausgeschrieben und. benutzt,

dass von ihrem Inhalt kaum etwas verloren sein

durfte. Die historischen Aufzeichnungen schlossen
sich an ein Exemplar der Fasten, das schon mit den

vgl. Herodot. VII 154). Spater schloss er sich 60 ersten C'onsuln Brutus und Collatinusbegann. Dieses
an Gelon an und siedelte mit ihm nach Syrakus
iiber; der Tyrann gab ihm seine Schwester zur
Fran und bestimmte ihn mit Aristonus zusammen
zum Vonnund seines Sohnes (Schol. Pind. Nem.
IX 95 = Timaios frg. 84). Auch Gelons Nachfolger
Hieron nahm seine Dienste in Anspruch und sandte
ihn um 477 zu Anaxilas von Rhegion, um diesen

vor dem Angriff auf Lokri zu warnen (Schol.

war ein Auszug aus einem sehr vollstandigen Epo-
nymenverzeichnis , das den auf Stein erhaltenen

capitolinischen Fasten nahe stand, ja vielleicht,

so weit sie reichten, nur eine Abschrift derselben

war. Doch musstejtiese zahlreiche Erweiterungen
von gelehrter Hand erfahren haben , da die con-

stantinopolitanischen Fasten von den capitolini-

schen oft in einer Weise abweichen, die sich nicht
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nur aus TJnachtsamkeit oder Corruptel erklaren

lasst. Mommsen (CIL 12 p. 81) nimmt dahcr

an, dass beide auf eine gemeinsame Quelle zuriick-

gehen. Der Auszug ist dem des Chronographen
vom J. 354 insofern ahnlich, als beide aus der

Namenreihe der einzelnen Eponymen je einen

Namen aufzunehroen pflegen; doch erduldet diese

Begel viel mehr Ausnahmen (CIL I 2 p. 85), wie
tlberbaupt das Verzeichnis nachlassiger gearbeitet

ist und daber auch eine grossere Zahl von Lilcken

mid Corruptelen enthalt. Ausserdem finden sich

folgende durchgehende Verschiedenheiten

:

1) Der Chronograph wahlt meist den letzten

Namen der Reihe , die constantinopolitanisehen

Fasten in der Kegel, wenn auch nicht immer, den
vorletzten, so dass sie einander zu erganzen pflegen

{CIL 12 p. 94).

2) Wahrend der Chronograph jedes Jahr mit

zwei Namen bezeichnet, beriicksichtigen die con-

stantinopolitanischen Fasten nur die Consulate.

Wo statt derselben Decemvirate oder Militar-

tribunate eintreten, wird dies durch folgende For-

meln ausgedrtickt: his conss. decemviri creati

priores et posteriores minis II oder: his conss.

tribuni plebis facti III an. I; die Namen fehlen

hier also ganz. Bei dem Dictatorenjahr 430 heisst

es ; his conss, turn dictator creatus Papirius
Cursor et inagister equitum Drustis , und ent-

sprechend bei den spiiteren 445 und 453.

Die Fasten sind erhalten bei Hydatius und
griechisch iibersetzt im Chronicon Paschale; am
besten herausgegeben von Mommsen Chron. min.

I 205; CIL 12 p. 98.

Fiir die Kaiserzeit scheinen die Fasten fort-

laufend weitergefuhrt zu sein, aber derart, dass

man Consulate, die nur voriibergehend anerkannt

wurden, spater beseitigtc und immcr diejenige

Form der Jahresbenennung nachtraglich herstellte,

welche dauernd die officielle blieb. So sind von

den Consuln, die 307—323 in Rom oder dem
Orient verkilndet wurden, nur diejenigen aufge-

nommen, welche bei Constantin d. Gr. Anerken-

nung fanden; 399 ist der Name des Eunuchen
Eutropios gestrichen u. drgl. m. Solange die

Einheit des Eeiches bis zu dem Grade erhalten

blieb, dass sich fur die Jahresbenennung trotz zeit-

weiliger Abweichungen in den einzelnen Beichs-

teilen doch zum Schluss immer eine einheitliche

Eedaction durchsetzte, ist diese in der constan-

tinopolitanisehen Chronik festgehalten. Seit sich

nach dem Tode Theodosius d. Gr. in der Eeihenfolge

der Consulnamen und in anderem ein dauernder
Unterschied zwischen We.;ten und Osten ausbildet,

zeigt sie naturlich die orientalische Form der

Jahresbenennung.

Vor dem Regierangsantritt Constantins d. Gr.

waren den Consulates nur senr wenige historische

Notizen hinzugefugt. und von diesen lassen sich

die meisten folgenden drei Kategorien unter-

ordnen

:

1) Litteraturgeschiehtliche. wie Geburt und
Tod von Cicero. Sallust und Vergil. Auch dass

der iugurthinische und catilinarische Krieg ver-

zeichnet sind. gehort in diesen Kreis, da sie diesen

Vorzug jedenfalls nur ihrer Behandlung durch Sal-

lust zu danken haben.

2) Christliehe . wie Geburt und Kreuziguug
Jesu, der jiidische Krieg, die Christen verfolgungen,
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das Martyrium des Petrus und Paulus und anderer

beruhmter Heiligen.

3) Stadtromische , wie Spiele, Feuersbrttnste,

oflfentliche Bauten oder Naturwunder, die in Eom
gesehen wurden (S e e c k Jahrb. f. Philol. 1889,

620).

Hiernach muss dieser alteste Teil der Chronik

in Eom entstanden sein und zwar, wie die cbrist-

liehen Notizen zeigen, in recht spater Zeit. tlbrigens

10 stehen hier die Nachrichten oft bei falschen Jahren

und sind auch sonst ziemlich wertlos.

Um so wichtiger ist die zweite Halfte, die mit

der Thronbesteigung Constantins (306) beginnt

und in Constantinopel entstanden ist. Dies tritt

darin hervor, dass die orientalischen Ereignisse

in viel weiterem Umfange verzeichnet sind, als

die occidentalischen , und namentlich die Local-

interessen der ostlichen Hauptstadt umfassendste

Berticksichtigung finden. Von dort werden die

20 Einzilge der Herrscher (Hydat. fast. 361, 2 =
Chron. Pasch. 362. Hydat. 378, 1. 2. 380, 2 =
Pasch. 378 = Oros. VII 34, 6. Hydat. 386, 2 =
Marcell. chron. 386. 1. 2. Socr. V 18, 14 = Marc.

391, 1) oder fremder Gesandten (Hydat. 384, 1

= Pasch. 384 — Marc. 884, 1) und Konige (Hydat.

381, 1 = Marc. 381, 2 = Oros. VII 34, 7; vgl.

Marc. 401, 1 = Pasch, 401), die Beisetzungen

kaiserlicher Leichen (Hydat. 382, 1 = Marc. 382, 1.

Hyd. 383, 2 = Pasch. 383. Marc. 395. 2 = Pasch.

30 395 = Socr. VI 1, 3), die Erlangung beruhmter

Eeliquien (Hydat. 356 = Pasch. 356 = Hieron.

chron. 2372. Hydat. 357, 1 = Pasch. 357 = Hie-

ron. 2373 = Fast. Vind. 447 = Barb. Seal. 241),

die Einweihung von Kirchen (Hydat. 360 — Pasch.

360 = Hieron. '2376. Hydat. 370, 2 = Pasch. 370
=. Hieron. 2386. Marc. 415, 1 = Pasch. 415) und

andern flffentlichen Gebiiuden (Hieron. 2389. Hydat.

369, 1. 375, 1. Marc. 390, 3. 394, 4. 407. 421,

2. 3. 427, 2. 435, 1), Feuersbriinste (Marc. 404, 1.

40 433), Hagelschlage (Hydat. 367, 1 = Pasch. 367
= Hieron. 2383. Pasch. 404) und sonstige Natur-

erscheinungeu (Marc. 401, 2. 402, 3) berichtet, ja

selbstvon den Siegen der Kaiser wird mitunter an-

gegeben, nicht wann sie erfochten, sondern wann
sie in Constantinopel gemeldet wurden (Hydat.

379, 3. 380, 1; vgl. Marc. 401, 1. Pasch. 415).

Aber diese localen Nutizen iiberwiegen erst seit

dem J. 356; vorher finden sich nur zwei, die

Griinduns der Stadt (330) und der grosse Auf-

50 stand des J. 342 (Hydat. 342, 2 = Hieron. 2358);

alles iibrige, was zwischen 306 und 355 berichtet

wird, betrifft das Keich im allgemeinen, nicht die

Stadt ins besondere. Selbst die Beisetzung der

Leiche Constantins ist nicht verzeichnet. wahrend

die entsprechenden Notizen bei den spiiteren Kai-

sern, soweit sie in Constantinopel begraben sind,

fast niemals fehlen.

Schon dies leitct zu dem Schluss, dass die

gleichzeitige Fiihrung der Chronik erst nach

60 der Mitte des 4. Jhdts. begonnen hat. Als Be-

statigung kommt noch folgendes hinzu. Bis zum
J. 353 werden Thronbesteigung und Tod der Usur-

patoren ganz in derselben Form verzeichnet, wie

bei den legitimen Kaisern , seit dem J. 365 da-

gegen wird ihnen regelmassig irgend ein sehmiihen-

des Beiwort angehangt, wie latro noeturnus ho-

st Isque publicus (Hydat. 365, 2). hnstis publicus

et praedo (Hydat. 366, 2). tyrannm (Marc. 383, 3.
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394, 1. Hydat, 388, 2), hostis publicus (Hydat.

388, 2). Da die ersten Ausbriiche dieser loyalen

Entriistung uns unter Valens (364—378) begegnen,

wird man die Gleichzeitigkeit der Chronik wohl
von dessen Eegierung an datieren durfen. Der
Zeitpunkt ihrer Entstehung lasst sich aber noch
genauer feststellen. Bei Prinzen und Prinzessinnen

werden die Geburten, soweit sie im orientalisehen

Eeichsteil stattfanden, seit dem J. 366 — aber
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Werkchen entstand eben in einer Stadt, deren

Volkssprache die griechische war (Seeck Jahrb.

f. Philol. 1889, 621). Die Chronisten bedienten

sieh des Lateinischen , erstens , weil die stadt-

rflmische Chronik, welche sie fortsetzten, in dieser

Sprache geschrieben war, zweitens, weil die Kaivfer

des Buches wohl meist zu den hoheren Beamten
gehOrten, die alle ohne Ausnahme der officiellen

Gerichtssprache , aber nicht ohne Ausnahme de&

nicht friiher — sorgfaltig notiert (Hydat. 366, 1. 10 Griechischen machtig waren.

384, 2 = Pasch. 384 = Marc. 384, 2. 397. 399, 2.

401, 3. 403, 1), niemals dagegen bei Kaisern, die

als Privatleute geboren waren, auch wenn sie, wie

Constantin, Constantius,. Valens, Theodosius und.

Arcadins, in Constantinopel residiert hatten. Die
einzige Ausnahme macht Gratian (Hydat. 359, 1

= Pasch. 359 = Hieron. 2375), der nicht fiber den

Orient geherrscht und die Stadt niemals betreten

hat. Dies lasst wohl nur die Erklarung zu, dass

Denn dass die Chronik nicht officiell gefuhrt

wurde, sondern ein privates buchhandlerisches

Unternehmen war, ergiebt sich namentlich aus

folgendem Kennzeichen. Das Exemplar, welches

der spanische BischofHydatius benutzte, ist hochst

wahrscheinlich von Akanthia, der Witwe des Prae-

fecten Kynegios, nach Spanien gebracht worden,
denn es brach gerade mit dem Jahre ab, in dem
sie von Constantinopel dorthin abreiste. Nun stebt

die erste Abfassung der Chronik in die Zeit fallt, 20 bei Hydatius (fast. 388, 1); his conss. defunetus

wo der Geburtstag jenes Kaisers eben als Orfent-

licher Festtag verkilndet worden war, d. h. sehr

bald nach seiner Thronbesteigung (24. August 367).

Denn nur damals kann in Constantinopel das In-

teresse an Gratian so gross gewesen sein , dass

man ihn nicht nur vor alien andern Herrschern,

sondern auch vor seinem eigenen Vater und Oheim
in dieser Weise bevorzugte.

Was vor dem J. 367 liegt, ist also erst nach-

est Cynegius praefectus Orientis in consulatu

suo Constantinopolim. hie universas proviticias

longi temporis labe deceptas in statum pristi-

num revocavii et usque ad Aegyptum penetra-

vit et simulacra gentium evertit. unde cum tnagno

fktu totius populi civitatis deduetum est corpus

eius ad apostolos die XIV kal. Apr., et post

annum transtulit eimi matrona eius Achantia

ad Hispanias pedestre. In den tibrigen Teilen

traglich in die Chronik aufgenommen. Elf Jahre 30 der Chronik wird nur der Tod von kaiserlichen

ruckwarts hafteten auch die Daten der constan-

tinopolitanischen Localgeschichte noch fest in der

Erinnerung und konnten daher seit 356 vollstan-

dig eingetragen werden; fiir die vorhergehende

Zeit kannte man nur noch die wichtigsten Er-

eignisse der allgemeinen Reichsgeschichte oder

entnahm sie andern Quellen. Bei dein Regierungs-

antritt des Stadtgriinders (306) beendete der un-

bekannte Chronist seine eigene Arbeit; fiir alles,

Personen verzeichnet, niemals von Privatleuten;

dass ihnen vollends ein solcher Nachruf gehalten

wird, ist sonst ganz unerhOrt. Trotzdem verriit

sich jene Notiz schon durch ihren ausgesprochenen

Localcharakter als Bestaudteil der Ch. C, doch

findet sie sich bei keinem andern Ausschreiber

derselben, muss also dem Exemplar des Hydatius

ganz allein eigentiimlich gewesen sein. Daraus

kann man schliessen, dass, als Akanthia sich eine

was voranlag, copierte er einfach jenen stadt- 40 Copie des Werkehcns fertigen liess, die Abschrei-

romischen Fastenauszug mit seinen schlechten

Notizen.

Seit 367 ist dann die Chronik gleichzeitig

weitergefuhrt, derart, dass jedes wichtigere Er-

eignis, sobald man in Constantinopel davon Kunde
erhielt, eingetragen wurde. Wie lange man damit
fortfuhr, wissen wir nicht; doch ist zu beachten,

dass zwischen Marcellinus Comes und dem Chro-

nicon Paschale, die beide auf die Ch. C. znruck-

ber derselben jene Notiz ilbcr ihren verstorbenen

Gatten mit besondcrer Eiicksicht auf die vor-

nehme Bestellerin hinzufiigten. Derartiges ist

aber nur bei Buchhandlern denkbar, die einen gut

zahlenden Kaufer freundlich stimnoen wollen, nicht

aber, wenn eine kaiserliche oder stadtische Katizlei

die Chronik gefuhrt hiitte.

Schon dies zeigt, dass die einzelnen Exemplarc
oft und vielleicht immer gesonderte Kedactionen

gehen, die auffalligen tbereinstimmungen mit dem 50 darstellten, die nach den Wunschen und Bediirf-

Kegierungsantritt Marcians (450) aufhOren. Denn
wo sich ihre Notizen auch spater beruhren, sind

die Ahnlichkeiten nicht so gross, dass sie not-

wendig auf eine gemeinsame Quelle liinfuhrten.

Damit horte die Chronistik in Constantinopel frei-

lich nicht auf. doch vielleicht nahm sie andere

Form en an; namentlich ist zu vermuten, dass sie

jetzt griechisch wurde.

Denn die Ch. C. waren in der officiellen Sprache

nissen der jedesmaligen Besteller gefertigt wurden.

Doch lassen sich unbeschadet dieser Unterschiede

im einzelnen zweiHauptredactionen erkennen. Die

eine strebte nach keiner Art von Abschluss, son-

dern fiihrte ihre Notizen immer bis zu dem Tage
herab, an dem das betreffende Exemplar ausgegeben
wurde. Sie bot nur den kurzesten InbegrirT der

Ereignisse in formelhaften , immer wiederkehren-

den Worten und Wendungen und fiigte ihnen fast

les Eeiches gefuhrt, wie nicht nur aus den wort- 60 ausnahmslos das Tagdatum hinzu, soweit es den

lichen Cbereinstimmungen ihrer lateinischen Aus^

schreiber , sondern noch sicherer daraus hervor-

geht, dass das griechische Chronicon Paschale

vielfach die Spuren missverstandlicher tbersetzung

zeigt. Dies hinderte naturlich nicht, dass der

lateinische Text mehrfach Graecismen enthielt —
z. B. war regelmassig ipso an>w (= r<« aiita}

eviavzotj statt eodem anno geschrieben — ; das

Schreibern selbst bekannt war. Die zweite Eedac-
tion endete jedesmal mit dem letztverflossenen

Thronwechsel und naherte ihren Inhalt auch darin

der Form der Kaiserbiographien an, dass sie beim
Tode jedes Herrschers die Zahlen seiner Regie-

rung.s- und Lebensjahre verzeichnete. Sie brachte

auch historische Nachrichten, welche iiber die

Grenzen des streng chronistischen Schemas hinaus-
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gingen, namentlich kirchlicher Art, und strebte

nach Mannigfaltigkeit unci Abrundung der Satze,
kurz nach kilnstlerischer Stilisierung. Dafiir liess

sie die Tagdaten Ofter weg (Seeck 611—617).
Wir unterscheiden die beiden Redactionen als die

kurze und die langere.

Die Chronik war, wie es scheint, sehr ver-

breitet und ist daher viel benutzt wordea. Bis
jetzt k6nnen wir dies bei folgenden Autoren nach-
weisen, die wir in chronologischer Folge aufzahlen.

1) Epiphanius hatte in seinem 376 erschiene-
nen Buche contra haeres. 51 einen Teil der constan-
tinopolitanischen Fasten ausgeschrieben, Momm-
sen Chron. min. I 204.

2) Hieronymus hat in seiner Chronik ein Exem-
plar der langeren Eedaction benutzt, das bis zum
Tode Valentinians I. (375) herabreichte. Die letzte

Notiz, die sich durch ihre Wiederkehr in den Fast.
Vind. 490 und bei den Barb. Seal. 291 als Be-
standteil der Ch. C. erweisen lasst, steht unter
dera J. Abrahams 2391.

3) In den Fasten des Hydatius bei Momm-
sen Chron. min. I 205—247 ist uns eine sehr
getreue und beinahe vollstandige Abschrift der
kurzen Eedaction erhalten, die vom Consulat des

Brutus und Collatinus bis auf das J. 389 n. Chr.
Mnabreicht. Die J. 390—468 hat dann der spa-
nische Bischof aus occidentalischen Quellen hinzu-
gefugt, denn in ihnen zeigt sich keinerlei auf-

fallende Ubereinstimmung mit den iibrigen Aus-
schreibern der Ch. C. Dasselbe gilt von alien
Notizen , welche die Regierung Diocletians (284
—305) betreffen;. sie unterscheiden sich nament-
lich auch dadurch von denen der Ch. C, dass
diese fast ausnahmslos richtig datiert sind, jene
in ihrer Mehrzahl unter falschen Jahren stehen
und in der Regel auch kein Tagdatum zeigen. In
den J. 306—318 sind die Nachrichten jener frem-
den Quelle mit denen der Ch. C. gemischt, von
319 an liegen uns die letzteren rein vor. Die letzte

occidentalische Notiz ist hier: 318 his corns, tene-

brae fuerunt inter diem hora IX. Denn die Stunde
der Sonnenfinsternis passt nur fur Gallien (Op-
polzer Canon der Finsternisse. Denkschr. der
Wiener Akad. math, naturw. Classe LII); audi
steht sie, wie das fur jene Quelle ja charakte-
ristisch ist, unter einem falschen Consulat, denn
sie hat erst 319, nicht 318, stattgefunden (Seeck
627—632).

4) Claudian kannte wahrscheinlich ein Exem-
plar der langeren Redaction, das bis zum Tode
des Theodosius (395) herabreichte (Seeck 616).

5) Orosius folgte bis zum J. 378 der Chronik
des Hieronymus; wo diese abbricht, hat er ein
Kapitel (VII 34) fast ganz aus Notizen der Ch.
C. zusammengesetzt.

6) Die Chronik von Ravenna ist bis zum J. 418
nur ein Auszug aus der constantinopolitanischen
und zwar aus der kiirzeren Redaction.

7) Sokrates benutzte in seiner Kirchengeschichte
ein Exemplar der Chronik, das bis zum J. 439
herabreichte (Socr. VII 45, 4 = Marc. 438, 2) und
sich dadurch auszeichnete , dass den Consulaten
auch die Olympiadenjahre beigeschrieben waren,
freilich nach einer falschen und von der eusebia-
nischen abweichenden Rechnung fl 2, 1. 40. 3.

II 47, 5. IV 38, 7. V 26, 5. VI 23^ 7. VII 20, 13.
48, 8). Ausserdem verzeichnete cs seit dem J. 360
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nicht nur, wie auch Marcellinus Comes es thut,

Tod und Ordination der orthodoxen Bischofe von
Constantinopel (VI 2, 1. 11. 20, 1. 2. 21, 1. VII
25, 21. 26, 4. 28, 4. 29, 4. 37, 19. 40, 1), son-

dern auch der arianischen (II 43, 11. IV 14, 2.

V 12, 6. 7. VII 6, 1. 30, 7) und der novatiani-
schen (V 12, 4. VI 1, 8. VII 6, 10. 17, 1. 46,
1. 12). Mommsen Chron. min. II 45.

8) Marcellinus Comes bei Mommsen Chron,
10 min. II 60 folgte einem Exemplar der langeren

Recension, das mindestens bis zum Tode Theo-
dosius II. (450) reichte.

9) Das Chronicon Paschale stimmt bis zum
gleichen Jahre mit Marcellinus iiberein, scheint
aber beide Redactionen contaminiert zu haben.

10) Auch Malalas und Theophanes scheinen
einiges aus den Ch. C. geschdpft zu haben, Momm-
sen Chron. min. II 45.

Seeck Jahrb. f. Philol. 1889, 601. Momm-
20 sen Chron. min. I 199. [Seeck.]

Chronica (tallica, eine Fortsetzung der hiero-

nymianischen Chronik, welche dieser auch darin
folgt, dass sie nicht nach Consulaten, sondern
nach Jahren Abrahams, Olympiaden und Kaiser-
jahren rechnet. Sie ist von einem Semipelagianer
in Siidgallien, wahrscheinlich in Massilia, gefertigt
und reichte ursprunglich wohl bis zum Tode Theo-
dosius II. (450). Fur die J. 379—394 ist sie vor-

zugsweise aus der Kirchengeschichte des Rufinus
30 geschopft; daneben sind die ravennatische Chronik

und verschiedene ekklesiastische Schriften benutzt,
die fast alle noch erhalten sind. Fur die spatere
Zeit ist sic selbstandig mit Ausnahme sparlicher
Entlehnungen aus der ravennatischen Chronik.
Das Original ist verloren, doch sind daraus ge-
fiossen:

1) Chronica Imperialia , wegen ihrer Rech-
nung nach Kaiserjahren so genannt, mitunter auch
als Prosper Tiro angefiihrt, weil sie in den Hss.

40 falschlich dessen Namen tragen, fast eine getreue
Abschrift der Ch. G. mit nur geringen und un-
wesentlichen Verkurzungen. Hsl. liegt sie in zwei
Redactionen vor, die eine, durch den Cod. Londin.
16974 aus dem 10. Jhdt. erhalten, reicht. wie die

Vorlage, bis zum J. 450; die andere, vertreten
durch einen Bamberg. E 3, 18 und einen Monac.
Univ. 9, beide aus dem 11. Jhdt. , enthalt eine

Fortsetzung bis zum J. 452 und ausserdem ein

Verzeichnis der frankischen Konige. Editio prin-

50ceps von Petrus Pithoeus, Paris 1588.

2) Eine andere Redaction war durch Zusatze
aus Orosius, Hydatius und der constantinopoli-

tanischen Chronik bereichert und bis auf das
J. 511 hinabgefuhrt. Daraus ist ein ganz kurzer
Auszug unter dem falschen Namen des Severus
Sulpicius in einer Madrider Hs. (Univ. 134) aus
dem 13. Jhdt. erhalten. Editio princeps von Flo -

rez Espana sagrada IV, Madrid 1749. Alle Reste
der Chr, G. sind besprochen und herausgegeben

60 von Mommsen Chron. min. I 615. [Seeck.]

Chronica Imperialia s. Chronica Gallica.
Chronicon Paschale (Krumbacher Byzant.

Litt.-Gesch. 337ff. van der Hagen Observa-
tiones in Heraclii imperatoris methodum paschalem,
ut et in Maximi monachi computum paschalem,
nee non in Anonymi chronicon paschale eiusque
chronotaxin et methodum paschalem, Amsterdam
1736, von musterhafter Klarheit und fur das tech-
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nisch Chronologische allein brauehbar. Gelzer
S. Iulius Africamis II 138f., nur mit grOsster Vor-

sicht zu benutzen) wird jetzt ein chronographisches

Werk des 7. Jhdts. genannt, das nur im Cod.
Vatic. 1941 saec. X erhalten ist. Die Hs. hat

Anfang und Ende eingebusst, auch in der Mitte

Ist ein Quaternio ausgefallen, der die Zeit von
Claudius XIV. bis Nero XIII. umfasste. Nach einer

schlechten Abschrift wurde das Buch zuerst von
dem Jesuiten Rader unter dem sehr unpassenden
Namen Chronicon Alexandrinum, Mttnchen 1615
herausgegeben; die vaticanische Hs. ist erst heran-

gezogen in der bis jetzt allein massgebenden
Bonner Ausgabe von L. Dindorf 1832, doch ist

eine genaue Collation der Hs. und eine wissen-

schaftliehe, mit Quelleimachweisen versehene Neu-
bearbeitung ein sehr dringendes Bedurfnis.

Uber die Weltaera der Osterchronik werden
immer wieder irrige Angaben in Umlauf gesetzt,

obgleich Hagen langst nach der vorn Chronisten

angewandten Epactenrechnung und nach den

namentlich im Schlussteil sehr haufigen Angaben
des Wochentages, welche jeden Zweifel iiber die

Jahreszahl ausschliessen , langst den Beginn der

Aera auf den 21. Marz 5509 v. Chr. bestimmt
hat. Sie geht also der sog. constantinopler Aera,

die im September 5509 v. Chr. anfangt, urn ein

halbes oder bei abgekurzter Bezeichnung um ein

ganzes Jahr voraus; z. B. ist das vom 1. Januar
bis zum 31. December laufende Jahr 1 unserer

Aera nach der Osterchronik = 5509/10, abgekurzt

5510, nach der- constantinopler Aera = 5509/10,

abgekurzt 5509. Zur Datierung vervvendet der

Chronist diese Aera ebensowenig, wie es Africanus

und Eusebius mit den ihrigen gethan haben, sie

dient vielmehr nur dazu, eine Liste von Patriarchen,

Eichtern, Kiinigen und Kaisern zusammenzuhalten,

deren einzelne Regentenjahre zur Bezifferung der

Jahre dienen, und zwar ist die Liste praktischer-

weise so eingerichtet, dass immer das letzte Jahr
einem Weltjahr gleichgesetzt wird und man die

laufenden Jahre der Einzelregieruugeii nur zu der

letzten Summe hinzu zu addieren braucht, um das

correspondierende Weltjahr zu erhalten. Das Vor-

bild der nabonassarischen und philippischen Aera

ist unverkennbar. Da zum Verstandnis und rich-

tigen Gebrauch der Chronik diese Fundamental-
tabelle unentbehrlich ist, setze ich sie. mit der

Uinrechnung in iulianische Jahre unserer Ziihlung,

her; ich bemerke gleich hier, dass erst von Con-

stants an die Daten historisch richtig sind.

Phaleg
Ragau
Serach

Nachor
' Thara
Abraham
Isaak

10 Jakob
Levi
Kaatli

Ambram
Moses

Jahre

130
132
130
79

70
100
60
83
47
60
75
80

Israel in der Wiiste 40

\

x , letztes
Jalire Jahr.

Adam 230 230 = 5280 v. Chr,

Seth 205 435 = 5075 „ „

Enos 190 625 = 4885 „ „

Kainan 170 795 = 4715 „ ,

Maleleel 165 960 = 4550 „ „

Jared 162 1122 = 4388 „ „

Enoch 165 1287 = 4223 „ „

Methusala 187 1474 = 4036 , „

Lamech 188 1662 = 3848 „ ,

Noe 500 2162 = 3348 , „

Sem 100 2262 = 3248 . .

Arphaxad 135 2397 = 3113 „ „

Kainan 130 2527 = 2983 B „

Sala 130 2657 = 2853 „ .

Eber 134 2791 = 2719 „ .

Jesus Naue
Chusarsathom
Gothoniel

Egloni

20 Aod
Semegar
Fremdherrschaft
Debora
Oreb und Zeb
Gideon
Abimelech
Thola
Jair

Ammoniter
30 Jephtha

Essebon
Ealon
Labdon
Philister

Samson
Anarchie

Eli

Samuel
Saul

40 David
Salomo
Roboam
Abiud
Asa
Josaphat
Joram
Ochozias

Gotholia

Joab
50 Amessias

Ozias

Joatham
Achaz
Ezekias

Manasses
Amon
Josias

Joachaz 3

Joachim

60 Jechonia

Sedekias

27

8
32

18
56
24
20
40
7

40
3

23
22
18

6

7

10

40
20
40
40
20
20

40
40
17
3
44
25
10
1

6

40
29

52
16

16

29

55
2

31

3 Monate
12

3 Monate
11

Nabuchodonosor (23)

Eueilad Merodach 7

Baltasar 4

Dareios der Metier 3

Dareios Assueru =
Astyages 13

letztes

.Jahr

2921 :

3053 :

3183 :

3262 :

3332 :

3432 :

3492
3575 :

3622
3682 :

3757
3837
3877
3904
3912
3944
3962
4018
4042
4062
4102
4109
4149
4152
4175
4197
4215
4221
4228
4238
4246
4286
4306
4346
4386
4406
4426
4466
4506
4523
4526
4570
4595
4605
4606
4612
4652
4681
4733
4749
4765
4794
4849
4851
4882

= 2589 v. Chr.
= 2457 , ,

= 2327 , „

= 2248 , ,

= 2178 „ „

= 2078 , „

= 2018 „ „

= 1935 , „

= 1888 „ „

= 1828 „ „

= 1753 , ,

= 1673 „ „

= 1633 „ „

= 1606 , „

= 1598 , „

= 1566 » ,

= 1548 . ,

= 1492 , ,

= 1468 i „

= 1448 „ „

= "OS , „

= 1401
„ ,

= 1361 , ,

= 1358 „ „

= 1335 , „ .

= 1313 , „

= 1295 , „
= 1289 „ „

= 1282 , ,

- 1272 , „

= 1264 , „

= 1224 , ,

= 1204 , „

= H64 „ ,

= H24
„ „

- 1104 „ ,

= 1084 , „

= 1044
„ „

= 1004 , „

- 987 „ ,

= 984 „ „

=940 , r

= 915 , „

=905 „ „

=904 „ „

= 898 , „

= 858 . „

=829
„ ,

=777 , ,

= 761 , ,

= 745 , ,

= 716 , r

=661 , B

=659 , r

=628 t T

4894 =616 „ „

4905 =605 , „

Nabuchodonosor XX]
4908 = 602 v. Chr.

4915 =595 . .

4919 =591 „ „

4922 =588
, „

4935 = 575 . .
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Jetzt beginnen die profanen Tabellen:

Jabre Ie
T
tz
£
es

Jahr

Kyros 30 4965 = 545 v. Chr.
Kambyses 8 4973 = 537 „ „
Merdios u. Patzates 7 Monate
Dareios 36 5009 = 501 „

Xerxes 28 5037 = 473 „ „
Artabanos 7 Monate
Artaxerxes Makro-

cbeir 41 5078 = 432 „ ,
Dareios Nothos 19 5097 = 413 „' „

ArtaxerxesMnemon40 5137 = 373 „ „

Artaxerxes Ochos 27 (so) 5171 (so) = 339
Arsisochos 4 5175 = 335 v. Chr.
Dareios 6 5181 = 329 „ „

Ptolemaios Lagu 40 5221 = 289 „ „

„ Philadelphos 38 5259 ^ 251 „ „

, Euergetes 26 5285 = 225 . „

„ Philopator 17 5302 = 208 „ ,

„ Epiphanes 24 5326 = 184 „ „

„ Philometor 35 5361 = 149 „ „

„ Euergetes II. 29 5390 = 120 „ „

„ Soter H. 17 5407 = 103 „ „

, Alexander 10 5417 = 93 „ „

, Potbeinos 8 5425 = 85 „ „

„ Auletes 30 5455 = 55 „ ,

„ Kleopatra 22 5477 = 33 , „

Augustus 44 5521 = 12 n. Chr.
Tiberius 22 5543 = 34 „ „
Gaius 4 (so) 5548 (so) = 39 , ,
Claudius 14 <5562>= 53 , ,
(Nero 14 5576)= 67 „ ,
Vespasian 9 J. HMon. 22 T. 5586 = 77 , .

Titus 2 5588 = 79 , „
Domitian 16 5604 = 95 , „
Nerva 1 5605 = 96 , ,

Traian 19 5624 = 115 , .

Hadrian 21 5645 = 136 r .

Pius 23 5668 ^ 159 . „

Marcus 19 5687 = 178 , ,

Commodus 12 5699 = 190 „
'.,

Pertinax 2 Monate
Didius Iulianus 7 „ 5700 = 191 „ „
Severus 19 5719 = 210 „ „
Caracalla 7 5726 = 217 '.

I

Macritras 1 5727 = 218 T ,

Heliogabal 4 5731 = 222 , ,
Alexander 13 5744 = 235 , ,

Maximums 3 5747 = 238 . „

Gordian 6 5753 = 244 , „

Philippus 6 5759 = 250 , „

Decius 1 5760 - 251 , „

Gallus 3 5763 = 254 . „

Valerian 14 5777 = 268 . .

Claudius 2 5779 = 270 . .

Aurelian 6 5785 = 276 . .

Probus 6 5791 = 282 . .

Cams, Carinus u.

Xumerianus 3 5794 = 285 . .

Diocletian 20 5814 = 305 . ,

Constantin 31J. lOMon. 5844 lies 5846 = 337
Constantius 24 5870 = 361 n. Clir.

Lilian 2 5872 = 363 . ,

lovian 10 Monate 5873 = 364 „ .

Valentinian 14 5887 = 378 „ „

Gratian, Valens u.

Theodosius 16 5903 = 395 (14. Jan.)
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iiberschreitet, um zu begreifen, wie Annianos zu

seincn Daten kam; was konnte der fromme MOnch
dafiir, dass die recipierte Chronologie der heid-

nisclien Kaiser so unheilig war? Zu beachten

jst ubrigens, dass Annianos noch der Berechnung

des Africanus folgfc, nach der zwischen Taufe und
Passion Christi drei Passahfeste liegen (vgl. Ab-

handlg. d. Gott. Ges. d. Wiss. XL 27ff.). Hier

siegte spater namlich die Bechmmg des Eusebius,

lemik erklart sich daraus, dass mit der Hinauf-

schiebung der alexandrinischen Aera auch die

Daten der GeschieMe Jesu sich andern mussten;

man suchte ebenfalls moglichst nahe an 5501

und 5534 zu bleiben, musste aber auch auf den

verschobenen Mondcyklus Riicksicht nehmen. Der
Vorteil, der sich daraus ergab, dass die in ihreni

Wert zuruckgeschobenen Jahreszahlen besser mit

der profanen Chronologie stimmten, wurde reich-

der vier Passahfeste zahlte, und der heilige Ma- 10 lich dadurch aufgewogen, dass sieh keine passende

ximus ist dadurch in arge Yerlegenheit gekom-
men, er muss Christi Taufe um ein Jahr zuriick-

schieben, um die vier Passahfeste herauszubekom-

men, und doch auf demselben Jabr festhalten, um
die durch Lucas 3, 23 bezeugte Differenz von

30 Jahren zwischen Taufe und Geburt nicht ein-

zubtissen, und weiss sich nicht anders zu helfen,

als dass er das Jahr 5532 verschieden wertet, wie

van der Hagen vortrefflich nachgewiesen hat

auf den Preitag fallende XV lunae auftreiben

liess , wovon jeder, der das leichte Experiment

nachmacht, sich selbst iiberzeugen kann. Es
blieb nur Iibrig die Passion auf das 219. Jahr

der constantinopler Osterperiode zu setzen = 5539
constant. = 31 n. Chr. In diesem Jahr fiel der

Ostervollmond nach griechischer Eechnung auf

Sonnabend den 24. Marz. Preitag der 23. Marz
war dasselbe Datum wie das alexandrinische, die

Endlich erwahne ich noch, dass Annianos , vie 20 Jahreszahl unvergleichlich bequemer, nur das

der Synkellos Georgios, als ersten Tag der Welt
Sonntag den 29. Phamenoth = 25. Marz ansetzte,

so dass Schopfung und Auferstehung auf den

gleichen Sonntag fallen.

Die alexandrinische Aera bot den Vorteil, dass

aus jeder Jahreszahl durch Division mit 19 oder

28 oder 532 das Jahr des Mond- und Sonnencyklus

und der Osterperiode sofort bestimmt werdon

konnte; dagegen war sie auf die 15jahrigen, von

Mondalter musste corrigiert werden. Das geschah

durch cine eigentlimliche, nur fur pseudohistorische

oder polemische Zwecke, nie fur die wirkliche

Bestimmung des Festes selbst angewandte Rech-

nung mit 1/60 Tagen (vgl. Chron. Pasch. 414),

deren innere Construction sich in Kiirze nicht

darlegen lasst; ich muss mich hier begniigen,

zweierlei als wichtig und gesichert hervorzuheben,

erstens, dass diese Eechnung nur verstandlich ist

312/3 laufenden Indictionsperioden nicht einge- 30 bei den 84jahrigen lateinischen Cyklen, zweitens.

richtet. Diesem Mangel half diejenige Aera ab,

welche den Weltaufang der alexandrinischen um
16 Jahre zurtickschob, auf den 1. September 5509

v. Chr. Man nerint sie gewohnlich die constan-

tinopler, und es ist nicht ratsam, diesc conven-

tionelle Bezeichnung umzupragen ; aber verschwei-

gen will ich nicht, dass ich ihrcn Ursprung nicht

in Neurom, sondern in der altercn Rivalin Ale-

xandriens, in Antiochia suche ; denn es ist schwer

dass sie von dem System der uiEv&ajiXovvxes und
ss^cmlovvreg ,

gegen welche der heilige Maximus
polemisiert (comp. eccl. I 16 p. 324 Petav.), nicht

zu trennen ist; wenn nun diese einerseits nach
lateinischer Art vom Mondalter des 1. Januar

ausgehen, andererseits den Mondcyklus der con-

stantinopler Aera befolgen, so ist der Zusammen-
hang klar. Nun liess sich aber wohl die XIII
lunae in die XIV, aber nicht so einl'ach in die

lich Zufall, dass das erste Jahr der caesarischen 40 X V corrigiercn , und daher eifclart sich der "ge-

Indictionen = 49/8 v. Chr. = 1 der antiochenischen

Aera ist. Natilrlich andert sich zugleich die

Ziihlung — nicht die Construction — der Cyklen

und der Osterperiode: das 1. Jahr des constanti-

nopler Sonnencyklus ist = dem 13. des alexan-

drinischen, des 1. des Mondcyklus = dem 4. des

alexandrinischen, das 1. der Osterperiode = dem
517. alexandrinischen. Da nun Dionysius Exiguus

in seiner 525 herausgegebenen Ostertafel diesen

waltige Eifer zu beweisen, dass der Kreuzigungs-

tag der 14. und nicht der 15. Nisan gewesen sei.

In das Excerpt, das die Osterchronik aus dem
Prolog des Theophilos mitteilt, wird denn auch

einfach diese Berechnungsweise hineininterpoliert,

ein charakteristisches Zeichen fiir die Art der Mit-

tel, mit denen diese mOnchische Polemik arbeitete.

Die constantinopler Aera war zwar auf dem
Jahresanfang des Indictionsjahres , dem 1. Sep-

nach der constantinopler Aera modificierten Mond- 50 tember, aufgebaut, hat aber sicher_ ebenso wie
1 -

-
1— -- 1---- -—

' die alexandrinische, wenn sie auf die,biblische

Chronologie angewandt wurde, einen Sehopfungs-

tag gehabt. Das konnte der 25. Marz nicht sein
:

da dicser 5508 v. Chr. nicht auf einen Sonntag

fiel, sondern nur der 24. oder vielmehr der 17.

Im ersten Jahr des constantinopler Mondcyklus

namlich fallt der Osterneumond auf den 20. Miirz

und, wenn dies Jahr zugleich das erste der Oster-

periode ist, auf den 4. Wochentag, an dem Sonne

cyklus schon kennt, muss sie damals schon exi

stiert haben; dass sie erst viel spater zur Datie

rung verwandt wird, beweist nichts dagegen, da

keine dieser Aeren ursprunglieh zur Datierung

bestimmt war.

Aus der constantinopler Aera ist, wie schon

van der Hagen gesehen hat. die der Oster-

chronik abgeleitet. Sie ist lediglich fiir das

Paschalwerk bestimmt und auf die chronogra

phische Tabelle nur iibertragen. Dies Paschal- 60 und Mond ersehaffen wurde. So wurde der A

werk ist nun freilich nicht leicht verstandlich,

da erstens der Anfang fehlt und zweitens ein

Abschreiber wichtige Partien gestrichen hat. Am
Anfang des Vorhandenen steht cine breite , mit

vorzuglichen und sehr wertvollen Citaten ausge-

stattete Polemik gegen den alexandrinischen An-

satz des Passionstages auf die XF lunae; es sei

vielmehr die XIV lunae anzunehmen, Diese Po-

gaugspunkt des constantinopler Mondcyklus zu-

gleich der Anfangstag der Weltaera, die ja ganz

logisch nicht alter als Sonne und Mond sein

konnte.

Um numnehr zur Osterchronik zuriickzukehren,

so folgt in ihr auf den Beweis, dass Christus an
der XIV lunae gekreuzigt sei, eine ErCrterang

iiber die 532jahrige Osterperiode, Hier werden
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erwahnt erstens eine 95jahrige Ostertafel, von
der die ,Einfaltigen' glaubten, dass sie alle Oster-
feste umfasse — das ist augenscheinlicb die des
Kyrillos von Alexandrien, welche die griechischen
Osterfeste vom 153.— 247. Jahre Diocletians =
437—531 n. Chr. berechnet, und zweitens eine

532jahrige_, welche darin das Eichtige verfchle,

dass sie die Ostervollmonde nach einem anderen
19jahrigen Cyklus als dem alexandrinischen be-
rechne. Der 457 abgefasste Oursus pasclialis des
Victorius, der die alexandrinische Berechnung mit
den Principien der lateinischen Osterfeier auszu-
gleichen suchte, ist ebenfalls unverkennbar. An
dritter Stelle erscheint eine Ostertafel der 532-
jahrigen Periode, die zwar die Osterfeste cano-
nisch richtig nach dem unverfalschten 19jahrigen
Cyklus angabe, aber die Weltjahre und die Jahre
der Fleischwerdung falsch berechne und die kirch-
lichen Festtage der Empfangnis, der Geburt, der
Vorstellung im Tempel und der Geburt Johannes
des Taufers fur falsch bestimmt crklare (p„2lf.,

vgl. p. 417). Dies ist offenbar das von dem
Osterchronisten uberarbeitete Paschalwerk , das
soviel wie irgend moglich reconstruiert werden
muss.

Der Osterchronist kundigt nun eine genaue
Erorterung des 28 jahrigen Sonnen- und 19jahrigen
Mondcyklus an, sowie der Methoden , die Wochen-
tage und Mondalter nach diesen Cyklen zu bo-

rechnen. Aber diese Erorterung selbst fehlt und
wird durch die rpo/ot, welche die Hs. jetzt bietet,

nicht ersetzt ; denn diese geben nicht den Sonnen-
und Mondzirkel, dem der Osterchronist folgt, son-
dern die gewohnlichen der constantinopler Aera.
Hier hat offenbar ein chronologisch geschulter
Abschreiber die ihm irregular scheinenden Be-
reclmungen gestrichen und jene xqoyoi dafiir ein-

geschoben.

Der Verlust ist nun allerdings zu ersetzen,

indem sich aus den nicht seltenen und umstiind-
lich ausgefiihrten Epactenrechnungen der Sonnen-
und Mondcyklus des Osterchronisten reconstruieren
lasst; van der Hagen hat das in musterhafter
Weise gcthan. Nach dem Osterchronisten ist der
Anfangstag der Schiipfungswoehe Sonntag der
18. Miirz 5509 v. Chr., am Mittwoch dem 21. sind

die beiden Lichter ((pcoorijgeg) an den Himmel
gesetzt. Dass diese Aera aus der constantinopler
abgeleitet ist, zeigt der Mondcyklus. Denn der
21. Marz des ersten Jahres ist weder ein Neu-
mond ^ioch ein Vollmond, vielmehr fallt der Oster-

neumond. da das Jahr das dritte des alexandri-
nischen Cyklus sein muss, auf den 31. Marz, und
dieser oder vielmehr der aus rechnerischen Grunden
vorgezogene des 1. Marz liegt der Berechnung
der Mondepacten beim Osterchronisten zu Grunde,
nicht, wie es auf den ersten Blick scheint, der
21. Marz; denn die wunderlichen zwanzig Zusatz-

tage, die bei jeder Rechnung addiert werden, die

13 .700 r<5i' rfojoT>'jgo)r und die 7 xgooD.Tjrot,

soften nur das Datum des Epaetentages vom 20.

Marz auf den letzten Februar zuruckschieben.
Ferner bezeiehnet der Chronist selbst das erste

Jahr seines Cyklus als das 1. y.axa deaiv, das
folgende = dem ersten des constantinopler als

das 1. y.axa ifi'mv, um so die Unvollkommenheit
des von ihm erfundenen Weltanfangs zugleich ein-

zugestehen und- zu verschleiern. Der Osterchro-

nist hat also zunachst nichts anderes gcthan, als

die constantinopler Aera mit allem, was drum
und dran hing, um ein Jahr hinaufgeschoben,

und es ist

das 1. Jahr des Sonnencyklus im Chron. Pasch. =
28 const. = 12 alex.

„ 1. „ j. Mondcyklus im Chron. Pasch. =
19 const. = 3 alex.

,1. ,, der Osterperiode im Chron. Pasch. =
10 532 const. = 516 ales.

Aber in der auf den Cyklen basierten heiligen
Chronologie hat jede solche Anderung unangenehme
Folgen. Sehon bei der Berechnung des ersten

Passah im Alten Testament tritt das hervor (p. 139).

Der Osterchronist setzt es in Moses 81. Jahr =
114. Jahr der Osterperiode = 3838 = 1672 v. Chr.
und berechnet es auf Sonntag den 13. April XIV
lunae. Die Berechnung passt nach Ferie und
Mondalter nur auf das folgende Jahr, das 115.

20 der Osterperiode = 3839 = 1671 v. Chr. Die
Zahl 3838 ist durch die biblische Chronologie ge-

geben ; also ist sie fiir diese Passahberechnung
nur verwertbar, wenn sie nach constantinopler
Aera gewertet wird ; denn dann bedeutet sie das
114. Jahr der constantinopler Osterperiode = 1671
v. Chr. = 115 der Osterperiode des Chron. Pasch.
Warum hat nun aber der Osterchronist das Passah
von 3838 = 1672 v. Chr. nicht richtig berechnet
(14. Nisan = Montag den 25. Miirz)? Weil er

30 die wunderbare Coincidenz, dass das erste jiidi-

sche Passah auf den christlichen Sonntag fiel,

nicht zerstoren wollte. Da das aber nur heraus-
kommt, wenn 3838 constantinopolitanisch gerechnet
wird, so folgt daraus, dass der Osterchronist ein

auf constantinopler Aera basiertes Tlaoyal.iov am-
gearbeitet. besser gesagt verballhomt hat , welches
die historisch wichtigen Opferdaten der 532 j iihrigen

Periode hervorhob, in derselben Weise, wie es

Hipp'olyt und Annianos gethan hatten; ja man
40 kann welter gehen und vennuten, dass dieses Ha-

a%dhov, die Vorlage des Osterchronisten, den aus-

gesprochenen Zweck verfolgte, das alexandrinische

des Annianos auf constantinopler Aera umzuar-
beiten.

Zum 35. Jahre lustinians = 6071 = 562 n. Chr.
behauptet der Osterchronist, dass es das letzte

der mit dem Passionsjahr anfangenden 532jah-
rigen Periode sei. Das ist richtig ; fiir die con-

stantinopler Aera wie fiir die der Osterchronik
50 ist 31 n. Chr. = 5540 Chron. Pasch. = 5539 const.

das einzig mSgliche Passionsdatum. Im folgen-

den aber wird eine seltsam schwankende Rech-
nung aufgestellt. Die Etappen der Zahrang sind
Philippus V = 5758 Chron. Pasch. = 5757 const. =

249 n. Chr. = 219. Jahr der mit der Passion
beginnenden 532jahrigen Periode.

Constantm VLB. = 5822 Chron. Pasch. = 5821
const. = 313 n. Chr. = 219 + 64 =
283. Jahr.

60 Nun wird aber Philippus V = Deeio et Gratiaw,
eoss. gerechnet ; das ist in Wirklichkeit allerdings

das J. 250 n. Chr., nach den Fasten des Chron.
Pasch. aber 248 = Philippus IV. Constantin VIII
soil ferner sein = Volusiano el Anniatio cons.

= 314 n. Chr. _ in Wirklichkeit wie nach dem
Chron. Pasch. ; ferner = Indiction I, was nur auf
313 n. Chr. passt. Ganz abgesehen von diesen

Schwankungen sind auch die Etappen der Zah-
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lung selbst ganz ratselhaft. Folgende Erwagung
klart auf. Das Passionsjahr 31 = 5539 constant,

ist das 219. Jahr der auf constantinopler Aera

basierenden Osterperiode ; ebenso ist 249 n. Chr.

das 219. Jahr nach der Passion. 313 ist ge-

nommen als erstes Indictionsjahr. Diese urspriing-

lichen Daten sind nun um ein Jahr hinunterge-

schohen, weil nach der Osterperiode des Chron.

Pasch. 31 n, Chr. das 220. Jahr ist; dass diese

Verschiebung aber secundar ist, beweist das erste

Indictionsjahr 313. Freilich ist die Rechming
weiter noch dadurch verwirrt, dass versucht wurde,

das 219. statt des 220. Jahres wieder hineimu-

bringen; so kommt das falsche Consulat = 248

n. Chr. heraus und die Differenz von 65 zwischen

diesem und dem ersten Indictionsjahr. Diese Ver-

ballhornung fallt einem Schreiber, jene dem Oster-

chronisten selbst zur Last; wiederum zeigt sich,

wie ein alteres, klar und richtig berechnetes Pa-

schalwerk verdorben worden ist. Was hat denn

nun aber den Osterchronisten bewogen, das altere

Ilaaxakov schlecht umzurechnen ? Sohon die Be-

trachtung, dass das Schopfungsdatum des 18. Marz
von dem alexandrinischen des 25. genau durch

eine Woche getrennt ist, kann auf die riehtige

Spur bringen. Das Paschalwerk des Osterchro-

nisten will so viel wie moglich das von Annianos

geschaffene Verhaltnis zwischen den SchOpfungs-

und Festdaten zu den Wochentagen auf die con-

stantinopler Aera iibertragen, und dies ist der

eigentliche Grand der Verschiebung, die dem Er-

finder selbst am meisten Unbequemlichkeiten ver-

ursacht hat. Die Daten der Geschichte Christi

zeigen das mit sprechendster Deutlichkeit. Der
Osterchronist setzt sie so an:

wertet, mid hicr steckt, wie schon van der Hagen
erkannt hat, der Grand fur die einjahrige Ver-

schiebung der Weltjahre im Verhaltnis zu den

Indictionen und Olympiaden, die oben erortert

wurde. Viel schwieriger ist die Bestimmung der

Empfangnis Johannis des Taufers. Sie muss auf

den 24. Septembei (= 7. jiidischen Monat) 5506

[4. v. Chr.] fallen, ist aber in der seltsamsten

"Weise p. 368ff. berechnet. Denn erstens sollen

10 die jiidischen Monate als Mondmonate gefasst

werden, und wird trofczdem der 1. des 7. Monats
ohne weiteres dem 1. September gleichgesetzt,

zweitens ist die Mondrechnung, die p. 368 steht,

ein unsinniges Phantasiestiick. Hier liegt augen-

scheinlich eine gewaltsame Verschiebung vor. Setzt

man jene Mondrechnung durch riehtige Deutung
der einzelnen Posten, ohne eine Zahl zu veran-

dem, in eine correcte Epactenrechnung um, so

ergiebt sich, dass die Empfangnis Johannis ur-

20 spriinglich auf den 24. September lunae XXIV
bestimmt war; der Beweis ist im einzelnen zu

umstiindlich, um hier voigelegt zu werden, aber

mathematisch sicher zu fiihren. Das Mondalter

des 24. September passt aber nur auf 5505
const. = 5505 Chron. Pasch. = 5 v. Chr. Der
Osterchronist hat also die in seiner Vorlage ge-

gebenen Daten um ein Jahr hinuntergeschoben

;

sie lauteten ursprunglich, in constantinopler Aera
ausgedriickt:

30 Perioden
jahr

185

Welt-
jahr

Jalir der
532jahrigen
Periode

187

187

- Welt-
jabr

5507 [3 v. Chr.] 25. Marz, Montag,

Empfangnis Christi.

5507 [3 v. Chr.] 24. Juni, Montag,
Geburt Johannis d. T.

187 5507 [3 v. Chr.] 25. December, Mitt-

woch, Geburt Christi.

220 5540 [31 n. Chr.] 23. Marz, Freitag,

Passion.

Man sieht, die Wochentage sind genau die gleichen

wie in der alexandrinischen Berechnung. Anderer-

seits lasst sich beweisen, dass diese Ansiitze erst

durch nicht immer vollstandig gelungene Correctur

einer Vorlage entstanden sind. Schwierigkeiten

macht zuniichst das Datum der Taufe. Sie wird

(p. 394f.) auf Doimerstag den 6. Januar gesetzt.

Dies passt nur auf das J. 5537 = 29 n. Chr.;

der Jahresanfang am 21. Marz muss hier beriick-

sichtigt werden. Dies Jahr ist auch notwendig,

damit Christus bei der Taufe voile 30 Jahr alt

ist. Aber als erstes Passah Christi, das nach

der Taufe fallen muss, wird das vom Sonnabend

27. Marz gerechnet; dies passt nach Wochentag
und Mondalter nur auf das den 21. Marz 28 n. Chr.

beginnende Weltjahr 5537, so dass die Taufe 5536

fallen musste. Thatsachlich wird dies auch vom
Osterchronisten angegeben, es ist auch nicht zu

vergessen, dass nach seiner Fundamentaltabelle

5536 = dem fur das Taufjahr^notwendigen 15.

Jahr des Tiberius (vgl. Evang". Luc. 3, 1) ist.

Das Taufjahr ist also, wie bei Maximus, doppelt ge-

5505 [5 v. Chr,] 24. September, lunae

XXIV. Sonntag, Empfangnis
Johannis d. T.

185 5505 [4 v. Chr.] 25. Marz, Sonntag,

Empfangnis Christi.

185 5505 [4 v. Chr.] 24. Juni, Sonntag,

Geburt Johannis.

186 5506 [4 v. Chr.] 25. December, Diens-

40 tag, Geburt Christi.

216 5536 [28 n. Chr.] 6. Januar, Dienstag,

Taufe Christi.

219 5539 [31 n. Chr.] 23. Marz, lunae XIV
(in Wahrheit XIII) , Freitag,

Passion.

Hier hebt sich die Schwierigkeit des Taufjabres

sofort, es liegt 30 Jahre vom Geburtsjahr und

drei Jahre vom Todesjahr ab, so dass die euse-

bianische Ansetzung von vier Passahfesten zwi-

SOschen Taufe und Tod diesem Eechner keine Un-

gelegenheiten macht, wohl aber dem Osterchro-

nisten, der die vom 25. December abhangigen

Daten um ein Jahr hinunterschob und doeh das

vom Mondalter abhangige Passionsjahr beibehalten

musste. Wenn er freilich p. 417 triumphierend

versichert ol Sk xaza z&v eoqz(ov zi]g aytag zor

deov xafiohxijg xai CLTOOzohxijg r.xx).r)olag yQa\j>ai

TO/.tiijoavre; ziaaaoag hiavzoi-g o/.sx/.rjgovg xai

tjjieoas zivag xtjgl'iai tov xvotov zo svayyihov &zs-

60 ff^vavzo evarziovftevoi tu)i gr^dtvzt deorfooojt y.al

fiaQZVQi xai zaig dyiatg jQa<patg , so ist das eine

ebenfalls fiir die Vornehmheit miinchischer Pole-

mik charakteristische freche Luge.

Ein Blick auf die drei verschiedenen Eech-

nungen, die des Annianos, des Osterchronisten

und seiner reconstruierten Vorlage genugt, um
erkennen zu Lassen, dass der Osterchronist sich

bemiiht, die gleichen Wochentage wie die Ale-

2473 Chronicon Paschale Chronicon Paschale 2474

xandriner fiir die mit Christi Geburt zusammen-

hangenden Feste zu erzielen, und, wenn er seinem

Vorganger vorwirft, dass er sich an den katholi-

sehen Festen vergriffen hatte, im Grunde nichts

anderes meint als die Wochentage jener alexan-

drinischen Pseudochronologie ; auf den gefahrlichen

Gedanken, die Monatsdaten fiir falsch zu erklaren,

konnte in damaliger Zeit kein Mensch verfallen.

Die Entwicklung ist also so vor sich gegangen:

tafel selbst ist von den spateren Schreibern ebenso

gestrichen wie die Auseinandersetzung fiber die

Cyklen, aber die Schlussbemerkung mit ihrem

ffir den Redactor charakteristischen Schwanken

zwischen seiner eigenen und der constantinopler

Aera ist stehen geblieben und oben schon erortert.

Da nun ferner eben dieser Mann schon mit seinem

Paschalwerk eine Chronographie verbunden hatte

die letzte Fortsctzung setzt beides voraus —

,

das Paschalwerk des Annianos ist in ganz ver- 10 so ergiebt sich mit grSsster Wahrseheinlichkeit,

standiger Weise auf die constantinopler Aera um
gearbeitet, zugleich ist dabei die eusebianische

Chronologie der 3^4 Jahre von der Taufe zur

Passion an Stelle der nur 2V4 Jahre zahlenden

des Africanus gesetzt. Diese TJmrechnung ver-

anderte aber die durch Parallelisierung mit den

Schopfungstagen symbolisierten Wochentage und
wurde von dem Osterchronisten so corrigiert, dass

die alexandrimscheri Wochentage wieder heraus

dass sern Work mit dem Jahr XXXV Iustinians

= 6071 = 562 n. Chr. schloss; wemi das 5. oeku-

menische Concil von Constantinopel erst vor zehn

Jahren, 552 n. Chr., stattgefunden hatte, begreift

man, dass seine BeschMsse in solcher Vollstandig-

keit aufgenommen sind. Ob die wenigen histo-

rischen Notizen, die sich zu den Jahren von 563

—602 finden, dem letzten Fortsetzer angehOren

oder einem friiheren Leser, der an die eigentliche

kamen, sein Hauptmittel war die Verschiebung 20 Osterchronik ein paar Bemerkungen anhing, ist

der Aera um ein Jahr. Den Hauptzweck erreichte

er zwar — auch der 27. Thoth = 24. September

5501 alexandr. [8 n. Chr.] fallt auf einen Montag—
vollstandig; aber dafiir ging ihm die fein iiber-

legte Berechnung der Empfangnis Johannis und
die riehtige Differenz zwischen Tauf- und Geburts-

jahr verloren, und um dieses Loch zu stopfen,

musste er zu chronologischen Finten greifen.

Es erhebt sich nun die Frage, wann die beiden

eine ziemlich gleichgiiltige Frage. Dagegen ware

es wichtig zu wissen, wann das altere Paschal-

werk abgefasst ist. Diesem Osterrechner sind

die wichtigen und vortrefflichen Excerpte aus

Petrus .von Alexandrien , Athanasius , Apollinaris

von Hierapolis, Clemens und Hippolyt zu ver-

danken; von ihm diirfte ferner die Polemik gegen

die Cyklen des Cyrill und Victorius herriihren, die

hn Orient wenigstens im 5. Jhdt. actueller war als

Paschalwcrkc , das ursprungliche und seine ver- 30 im 6. Ausserdem hangt dies Paschalwerk mit der

schlechterte Auflage , abgefasst sind ; aus Hirer

LOsung ergiebt sich die Zerlegung des ganzen

Buches von selbst. Denn das Paschalwerk ist

nun einmal den Byzantinern ebenso wichtig ge-

wesen, wie es uns gleichgultig ist, und jede

Analyse, die diesen Mittelpunkt ignoriert, tappt

von vornherein im Dunkeln.

Die letzte Epactenrechnung steht p. 710, zum
6. Jahr des Heraclius = 6125 = 616 n. Chr. Sie

constantinopler Aera zusammen, die nach denobigen

Erorterangen sicher vor 525 entstanden ist. Da
nun der Redactor von 562 nicht nur die Welt-

jahre. sondern auch fiir die Zeit vor Tiberius XV
die Olympiaden und Indictionen verschoben hat,

so hat er sie wahrscheinlich schon vorgefunden;

die Verhindung von Ostertafel und Chronographie

reicht also bis zu dieser ersten Uberarbeitung des

Ilaa/ahov des Annianos hinauf. An diese Com-

ist incorrect und riihrt nicht von dem Bearbeiter 40 bination aber schliesst sich eine andere natur-

des Paschahverkes her, wie die Schlussbemerkung

p. 711 deutlich verriit: ovvcubsi 8k zavza xal za

!tgoTazz6/.i£Va noQa zdiv a£io"/.6yu>v avd(>G>v iv riji

zcov cpoiazrjQotv tpi) qxxpoQitu : die Rechnung nach

den ,Lichtern' ist die Epactenrechnung vom 21.

Marz ab, die die constantinopler Aera um ein

Jahr hinaufschiebt. Offenbar ist dieser Passus

von dem Fortsetzer des chronographischen Teils

geschrieben , der die. genauen Berichte fiber die

gemass an. Das Ch. P. enthiilt eine Ctmsulliste,

die bis 395 aus gleicher Quelle schopft wie die

Fasten des Hydatins (vgl. Mommsen Chron.

min. I 203f. "Frick Byzant. Ztschr. I 283ff.).

Das Original enthiilt kurze chronikartige Notizen,

die, am Anfang sehr durftig, von Diocletian an

reichlicher werden und fiir die constantinische

Zeit sehr wichtig sind. Wahrend nun die Fasten

des Hydatiua von 395 an aus occidentalischen

Zeit von Mauricius XX an = 6111 — 602 n. Chr. 50 Quellen stammen, lauft im Ch. P. die orien-

verfasst hat; ihm kommt auch die Uberschrift

zu p. 452 K.-iizoftt] yQovcov zS>v &no 'ASafi zov tzqco-

zonXdozov dvdgcojtov £<og x ezovg zi]g fiaailtiag

'Hqa.yJ.eiot) zov Evaspsoxazov xai fisza vxazsiav

ezoi'g i§ xal Wj ezove zfjg fiaadfiag 'Hftaxfaiov

viov KoDvararilrov xov aiixov viov Ivdtxziwvos y

(630 n. Chr. = 6129). Dieser Chronist, dessen

Arbeit das liistoriseh wertvollste Stuck des ganzen

Werkes ist, hat also mit dem Paschalwerk und

talische Fastenchronik weiter, bis sie unter Leon

diirftiger wird und mit Anastasios XVI = 6016

= 507 n. Chr. aufhort. Hier reisst namlich

die Liste ab und wird erst mit 518 n. Chr.

wieder aufgenommen, wahrend die Regenten- und
Weltjahre richtig geziihlt sind. Man darf dem-

nach mit einiger Wahrseheinlichkeit das altere

Paschalwerk mit der dazu gehorigen Chronogra-

phie dem J. 507 n. Chr. zuweisen ; der Bearbeiter

der damit verbundenen Chronographie nichts zu60hat bei der Fortsetzung der Fasten die 10 Con-

sclmffen, soiidern nur seine Annalen an das ihm
fertig vorliegende AVerk angehangt.

Der eigentliche Osterchronist, d. h. der Re-

dactor des alteren , auf der constantinopler Aera

aufgebauten Paschalwerkes, verspricht eine Oster-

tafel der 532 Feste zu geben, deren erstes das

Passah der Kreuzigung gewesen sei (p. 25), also

von 5540—6071 = 31—562 n. Chr. Die Oster-

sulate von 508—517 ausgelassen. Wie die con-

stantinopler Aera selbst, so diirfte auch dies Pa-

schalwerk antiochenischen Ursprungs sein, wo-

mit naturlich iiberdie Herkunft der Fastenchronik

nichts gesagt ist. Durch diese Analyse ist auch

bestimmt, wer .die grossen Excerpte aus Malalas

eingefiigt hat; da sie uber 507 hinausgehen. ist.

es der eigentliche Osterchronist, der Bearbeiter
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des alteren Paschalwerks, gewesen. Dagegen hat fallenden Coincidenzen, trotz aller kleinen Modi-
er das 18. Buch des Oxforder Malalas nicht gekannt, ficationen und Divergenzen, zu sehen. Vom Jahr
sondern eine diesem allerdings nahe stehende, des Chusarsathom an stimmen die Weltjahre bis
aber ausfuhrlichere Parallelrecension ; das einzelne auf eine Differenz von drei Jahren fast durchweg
lasst sich nur im Zusanimenhang rait der ganzen uberein, von Josaphat, dem Konig von Juda, an
Malalasfrage erortern. vollstandig, bis bei den letzten KOnigen wegen

Ausser herrenlosen Kleinigkeiten und allerlei der verschiedenen Berechnungen des 70jahrigen
erbaulichem Geschreibsel von geringem Interesse Exils Differenzen eintreten. Bosonders zu be-
bleibt nacb Abzug der Malalasexcerpte, der Fasten- achtcn ist, dass beide die von Eusebius aufge-
chronik und der letzten Fortsetzung, sowie des 10 stellte, aber im Kanon nicht verwertete Berech-
Faschalwerkes und der Kaiserliste von Constantin nung des Bnchcs der Eictiter zu Grande Iegen,
abwiirts nocb iibrig als Kern der ChTonographie, aber aus Africanus cine 40 jahrige Anarchic zwi-
der von dem alteren Paschalwerk nicht abgetrennt schen Samson und Eli einschieben. Hier lasst
werden darf, eine Epitome des eusebianischen sich auch der Gewahrsmann noch fassen. Der
Kanons (sjiito/tij xqovoiv), die aber nicht den reinen, Georgios und dem Ch. P. gemeinschaftliche An-
sondem den iiberarbeiteten Eusebius excerpiert. satz der Zerstorung Jeruaalems auf 4905 ist nur
Das lasst sich leicht an einigen, besonders wieh- eine leichte Verschiebung des offenbar von Pa-
tigen Beispielen nachweisen. Ich babe in den nodor (Sync. p. 426, 20) gegebenen Datums 4903
Abh. d. Gott. Ges. d. Wiss. XL 48 gezeigt, wie das (richtiger 4904) ; es ist nichts als die Umsetzung
Datum der Zerstorung Troias im eusebianischen 20 des eusebianischen Ansatzes 01. 47, 3 = 590/89
Kanon um zwei Jahre verschoben ist ; es iniisste v. Chr. in die alexandrinische Weltaera.
dem 1. Jahr Labdons entsprechen, steht aber beim Da nun aber die Aera des Ch. P. um 17 Jahre
3. Den gleichen Ansatz hat das Ch. P.; da es der alexandrinischen vorauslauft , so miissen sich
die Richterzeit anders berechnet als Eusebius, im Ch. P. , wenn es die Weltjahre der alexan-
wovon gleich mehr, komint der tolle Ansatz auf drinischen Aera ohne TJmrechnung iibernimmt,
4241 = 1269 v. Chr. heraus. Ebenso habc ich bOse Differenzen mit der profanen Chronologie
a._ a. 0. bewiesen, dass infolge der einjahrigen ergeben. Das ist auch der Fall ; zur Ausgleichung
Differenz zwischen den Passionsdaten des Africanus sind aber nicht die Richterzeit, die judischen
und Eusebius die Ansatze beider fiir 01. 1, 1 um Konige odor auch nur die Zwischenregierungen
ein bis zwei Jahre verschoben sind; das Ch. P. 30 zwischen Nabuchodonosor und Kyros beniitzt;
setzt 01. 1, 1 statt, wie der echte Eusebius ge- diese, fiiufzig Jahre umfassemi, decken sich im
than hat, auf Ozias XLIX = 776/5, auf Ozias LI wesentliehen mit der von Georgios p. 428 auf-
= 778 oder, wenn man die dem Bearbeiter des gestellten Liste und sind eine Combination der
alteren Paschalwerks eigentumliehe Verschiebung von Africanus aus dem Buche Daniel ausgegra-
der Olympiaden vor Tiberius XV in Rechnung benen Konige mit dem Excerpt in Euseb. Uhron.
stellt = Ozias L = 777 : das ist bekanntlich das I p. 49 Sch. Vielmehr hat die erste profane Liste,
falsche Datum des armenischen Eusebius. Femer die persische, herhalten musseii, um die Verkehrt-
steht p. 193 die Bemerkung: Tt/v a 6?.v/ixidAa lieit der biblischen Chronologie zu biissen. Durch
6 'Aygixavo; Kara 'Iwafta

t

u 'EpQaimv rov 'Ioida die Erho'hung der 20 Jahre des Xerxes auf 28
fiaadsa ovvdyei • xai 6 frihsQos Ss xavwv naxa 40 und den Sprung der Weltjahre bei Ochos wird
rov avzov siaqlor-qoiv. Sic ist identiscli mit der, die Liste auf 246 erhoht. falsch steht 247 p. 321
welche im interpolierten Eusebius (II p. 78f. angegeben. Die wahre Dauer betragt 230 (560/59
Sch., vgl. Abh. d. Gott. Ges. Wiss. XL 32f.) —330/29); die Differenz von 16 Jahren ent-
steht. Africanus setzte thatsachlich 01. 1, 1 = spricht genau den Differenzen zwischen der alexan-

776/5 = 1. Jahr Achaz; der Ansatz ist verschoben drinischen und constantinopler Aera. Wenn im
zu 777/6 == letztes Jahr Joathams. Durch Com- Liber generationis der alteren Becension p. 131
bination mit der eusebianischen Liste ist wiedenun Momms. 245 als Summe der Perserliste erscheint,
aus Joathams letztem Jahr das erste geworden

;
so beruht dies offenbar auf derselben Ausgleichung

thatsachlich ist im Ch. P. das wahre Olympiaden- der Aeren und beweist, dass es nicht geraten
jahr 776 = loatham I. Ein fiir den interpolierten 50 ist, die Chronologie dieses Machwerks ohne weitere
Kanon selir charakteristischer, ebenfalls mit dem Prufung Hippolyt zuzuschieben. Dass das Ch. P.
schwankenden Passionsdatum zusamnienhiingender die Ptolemaeerliste des interpolierten Kanons bei-
Fehler ist die Verliingerung der Ptolemaeerliste behalt, sie aber durch Cassiemng Alexanders um
um zwei Jahre (296 Jahre statt 294): er kehrt 4 Jahre hinaufschiebt und so die Kaiserliste um
im Ch. P. wieder. zwei Jahre nach oben verlangert, hat in dem An-

Es hat dem eusebianischen System schweren satz von Tiberius XV seinen Grand; Ahnliches
Schaden gethan, dass es die Jahre vor Abraham lasst sich im interpolierten Kanon und bei Geor-
strich und die Richterzeit nicht nach dem Buch gios nachweisen.
der Kichter und dem Apostel Paulus, sondern den An diesem Unsinn ist Panodoros unschuldig.
Biichern der Konige berechnete. ferner, class es. 60 Er hat allerdings das eusebianische System auf
ebenso wie Africanus, die 130 Jahre des zweiten die alexandrinische Aera umgerechnet" und dies
Kainan ausliess. Danrmmussteesgeandert werden. System selbst der biblischen Chronologie mehr
Zuerst ist das in Alexandrien geschehen. Man anzupassen versucht, was ohne erhebhche Ver-
braucht nur die auf die alexandrinische Aera ge- anderungen nicht anging, aber schon sein An-
stellten Tabellen des Synkellos Georgios mit denen satz des letzten Jahres- Alexanders auf 5170 =
der Osterchronik zu vergleichen — eine genaue 324/3 v. Chr. (Syncell. p. 618) zeigt, dass ihm
Untersuchung miisste mindestens noch die Ex- die argen Falschungen der profanen Chronologie
cerpta Barbari heranziehen — , urn sofort die auf- fremd sind. Auch ist sein Datum der Geburt
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Christi (Syncell. a. a. 0.) 5493 weder das des den , auf dem Haupt eine Mauerkrone , iiber der

Annianos, noch das des im Ch. P. steckenden zwei schwebende Genien einen Kranz halten, zu

Paschalwerkes , sondern das (aus mir noch un- den Seiten zwei Genien mit brennenden Fackeln,

klaren Grunden) um 4 Jahre spater geruckte des von denen der eine auf dem Biicken eines dritten

Africanus und Eusebius (vgl. Abhandlg. d. Gott. steht, und ein Geldsack. Trier als hochge-

Ges. d. Wiss. XL 30) : es ist fibrigens von Die- schiirzte, behelmte Amazone, in der Linken Speer

nysius Exiguus in seiner Fortsetzung der cyrilli- und Schild, mit der Rechten einen bartigen Ger-

schen Ostertafel tibernommen, wenn er 248. Dio- manen am Haar haltend, dessen Hande auf den

cletian = 532 n. Chr. setzt, und im letzten Grunde Kiicken gebunden sind. Daneben am Boden bar-

das Epochenjahr unserer Aera. Vielmehr zeigt 10 barische Waffen, in der Luft Prunkgefasse, dar-

die Epitome des Ch. P. denselben Process der unter ein Trinkhorn, als Andeutung der von den

Weiterbildung des eusebianischen Kanons, wie Feinden gewonnenen Beute.

unsere Uberlieferung des Kanons selbst, nur weiter 2) Eine Victoria mit Adler zu ihren Fiissen,

fortgeschritten; es sind nicht nur Africanus, son- die auf einen Bundschild schreibt: Salvis Au-

dern auch Panodor und etliches andere hinein- gustis felix Valentinw.

interpoliert. Ob nun aber die mancherlei Einzel- 3) Ein Verzeichnis der Kaisergeburtstage, die

daten , die das Ch. P. mehr als der uberlieferte noch officiell gefeiert wurden, nach den Monaten

Kanon hat und die nicht aus der Fastenchronik geordnet (abgedruckt CLL I 2
p. 255). Daruber

stammen konnen, auch nichts sind als Interpo- zwischen zwei Victorien ein Brustbild des Kaisers

lationen, oder ob nicht in manchen Fallen wenig- 20 mit Nimbus und Erdkugel, auf der ein Phoenix

stens eusebianisches Gut erhalten ist, das im steht.

Kanon verloren gegangen ist, ist eine andere und 4) Abbildungen der sieben Planetengotter mit

nicht so ganz leicht zu beantwortende Frage. einer kurzen Charakteristik ihrer astrologischen

[Schwartz.] Bedeutung und der Angabe, welchem von ihnen

Chronograph TOin J. 354, ein reieh illu- jede Stunde der einzelnen Wochentage gehOrt.

strierter Kalender, der durch Hinzufugung zahl- 5) Die Zeiehen des Tierkreises mit der An-

reicher Tabellen verschiedener Art zum praktischen gabe, fiir welche Art von Geschaften es Gutes

Nachschlagebiichlein fur den Bewohner der Stadt oder Schlimmes bedeutet, wenn der Mond in sie

Bom gemacht worden war. Wie von den Chro- eingetreten ist.

nica Constantinopolitana (s. d.) , so gab es wohl 30 6) Der Kalender mit Bildern der Monate (ab-

auch von dem Ch. ebenso viele Bedactionen wie gedruckt CIL 12 p. 256), deren jedem ein vier-

Exemplare, d. h. jedes einzelne nahm in seiner zeiliges Epigramm hinzugefiigt ist. Er ist in

ganzen Zusammensetzung Kiicksicht auf die Per- ffinf Columnen geteilt. Die erste enthalt Buch-

son und die Wiinsche des Bestellers und war staben von .4 bis K, welche die Mondphasen be-

in den Listen der Kaiser, Consuln und Prae- zeichnen sollen, die zweite A bis G alsTageder

fecten bis auf das Jahr herabgefiihrt, in dem es siebentiigigen Woche, die dritte A bis E als

ausgegeben wurde. Das Exemplar, dessen Ab- Tage der altromischen achttagigen Woche, die

schriften erhalten sind, stammte aus dem J. 354, vierte das Tagdatum, die funl'te dasjenige, was

obgleich ihm spater noch einige Nachtrage hin- an dem Tage geschieht, d. h. heidnische Feste,

zugefiigt wurden (s. nr. 9), und war fiir einen 40 Spiele, die regelmassigen Senatssitzungen
, _

die

gewissen Valentinus geschrieben, viclleicht densel- Geburtstage und sonstigen Gedenktage der Kaiser,

ben, der bei Amm. XVIII 3, 5 im J. 359 erwalmt Die Astrologie ist auch hier beriicksichtigt, in-

wird (bei dem Consularis Piceni von 365 scheint sofern die Unheilstage {dies aegyptiaei) und das

die Namensform Valentinianus Cons. 9, 4. Cod. Eintreten der Sonne in die Zeiehen des Tier-

Theod. XV 1, 17 besser uberliefert zu sein, als kreises angemerkt wird. Christliche Elemente

Valentinus Cod. Theod. LX 2, 2. 30, 4). Denn enthalt der Kalender noch gar nicht.

auf dem bemalten Titelblatte steht: Valentine. 7) Die Bilder des Augustus Constantdus und

lege feh'eiier und noch andere Segenswunsche an des Caesar Gallus, beide mit dem Scepter in der

denselben Mann. Daneben findet sich in kleiner Linken und in gleicher Prunktracht; doch steht

Schrift: Furius Dionisius Filocalus titularit;bOAer Caesar und ist barhauptig, wahrend der

die grossen Prunkbuchstaben sind also von dem- Augustus sitzt und das Diadem tragi Mit der

selben Kalligraphen gemalt, der auch die Stein- Rechten schiittet dieser Goldstiicke aus, jener

inschriften des Papstes Damasus (366—384) vor- tragt darauf eine Victoria; doch steht auch neben

zuzeichnen pflegte (De Rossi Bull, crist. 1884/5, ihm ein Geldsack.

12). Nach dem Titelblatt enthalt dasBlichlein: 8) Fasten von der Grimdung der Bepublik

1) Die Abbildungen der vier bedeutendsten bis zum J. 354 n. Chr. Jedem Consulat ist

Stadte des Beiches als allegorischer Frauenge- Wochentag und Mondphase des Neujahres, jedem

stalten. Bom auf dem Throne, sitzend, die an- vierten die Bezeichnung des Schaltjahres (B =
deren minder vornehmen stehend. Rom mit bissextus) hinzugefiigt, beides naturlich nach fal-

Helm, in der Linken die Lanze, in der Rechten 60 schen Berechnungen. Aber obgleich es ein Un-

die Victoria auf der Weltkugel; neben ihr steht sinn war, die durch Caesar eingefuhrte Schaltung

ein Geldsack und ein Genius, der aus einem eben- schon bis auf die Zeiten des Brutus und Colla-

solchen Sacke Geldstiicke ansschuttet mit Bezng tinus zuriickzudatieren , hat dies doch den Vor-

auf die Congiarien. Alexandria mit Ahxen be- teil gehabt, dass durch das Zusammenfassen von

kranzt, in einer Hand den Olzweig, in der an- immer je vier Jahren das tTberspringen einzelner

dem ein Ahrenbuschel, zu den Seiten Kornschiffe Consulate , wie .es in den sonstigen Fasten so

und zwei Genien mit brennenden Lichtern. Con- uberaus hauflg vorkommt, hier fast ganz vermieden

stantinopel mit Lanze und Kranz in den Han- worden ist. Das Eponymenverzeichnis ist daher
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das vollstandigste , das wir tiberhaupt besitzen.
Fiir die Zeit der Republik ist es ein Auszug aus
grosseren Fasten, die den capitolinischen sehr
ahnlich, ja vielleicht sogar aus ihnen abgeschrie-
ben waren. Nimmt man dies an, so muss man
freilich die Htilfshypothese machen, dass jene Ab-
schrift von gelehrter Hand mit Zusatzen versehen
war; denn der Ch. bringt mitunter Namen, die auf
dem Stein me gestanden haben und docb insofern
nicht unrichtig sind, als die Cognomina in den
Geschlechtern der betreffenden Consuln thatsach-
lich vorkommen. Von jedem Eponymen ist nur
je ein. Name verzeichnet, und zwar in der Regel
derjenige, welcher in den capitolinischen Fasten
in der Namenreihe die letzte Stelle einnimmt.
Die mehrstelligen Collegien der Decemvirn und
Militartribunen sind auf je zwei Namen reduciert
und dies sind regelmassig diejenigen, welche in
den capitolinischen Fasten an der Spitze der bei-

den Columnen stehen. Die Dictatorenjahre (421.
430. 445) sind durch die Formel hoe anno dicta-
tores nan, fuerunt bezeichnet, die Jahre der Anar-
ohie (379—383) durch erfundene Consulate aus-
gefiillt. Wo durch Gegenconsulate die Jahres-
benennungen zeitweilig schwankend waren, sind
sie durchgangig in die Formel gebracht, welche
dauernd die anerkannte blieb, Mommsen CIL
12 p. 81.

9) Ein Verzeichnis der Ostertage fiir ein Jahr-
hundert von 312—411 n. Chr. mit dazu gesetzten
Consulates Bis zum J. 354 sind es die wirklich
gefeierten Osterf'este der romischen Kirche; yon
da an beruht die Liste auf Berechnung. Doch
auch in dieser zweiten Halfte sind die Consulate
bis 410nachtraglich hinzugefiigt; aber durch Uber-
springen von neun Consulnpaaren ist die Jahres-
benennung von 368 auf den Ostertag von 359 ge-
kommen, und dieser Fehler setzt sich dann im
ganzen weiteren Verlauf der Liste fort.

10) Ein Verzeichnis der romischen Stadtprae-
fecten gleichfalls fur ein Jahrhundert von 254—
354 n. Chr

, aeit, dem J. 288 auch mit Angabe
der Antrittstage. Die Fasten, welche diese Liste
begleiten, haben dadurch besonderen "Wert, dass
sie genau angebeu, welche Jahresbezeichnung in
Kom die gleichzeitige war. Z. B. heisst es unter
dem J. 308:
Consults qiws iusserint domini nostri Augusli.
Ex XII leal Mai. factum est Maxentio et Eo-

mulo.
Quod est decies et Maximiano VII.
Das heisst in den ersten drei Monaten des Jahres
waren in Rom iiberhaupt keine Consuln verkiindet,
man datierte also mit dem Postconsulat ; am
20. April traten der Usurpator Maxentius und
sein Sohn das Consulat an, doch wurde dasselbe
nach dem Siege Constantins fiir ungiiltig erklart
und dem Jahre die Benennung duties et Maxi-
miano VII gegeben , die es dann auch dauernd
behielt.

11) Todestage und Begriibnisstatten heiliger
Papste nach dem Kalender geordnet.

12) Andere kirchliche Feste, namentlich die
Todestage von Martyrern mit Angabe ihrer Be-
grabnisstiitte oder des sonstigen Locals, in dem
die Feier begangen wurde. Die Reihe beginnt
mit dem Weihnachtstag und folgt dann gleich-
falls dem Kalender.
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13) Ein Verzeichnis der rSmischen Bischofe
mit Angabe ihrer Regierungsdauer nach Jahren,
Monaten und Tagen und kurzen historischen Be-
merkungen. Teilweise ist auch das Datum von
Ordination und Tod angegeben. Dies ist die
alteste bekannte Papstliste und insofern von grosser
Wichtigkeit. Bis zum J. 230 geht sie auf die
Chronik des Hippolytos von Portus zuriick, spater
auf gleichzeitige Fortsetzungen.

10 14) Regionenverzeichnis der Stadt Rom aus
dem J. 334, s. Regiones.

15) Eine lateinische Ubersetzung der Welt-
chronik des Hippolytos von Portus, fortgesetzt bis
auf das J. 334, s. Hippolytos.

16) Eine Art kurzer Stadtgeschichte Roms, die
mit dem Tode des Licinius (325) abschliesst, also
jedenfalls vor dem Tode Constantins (337), wahr-
scheinlich auch im J. 334 verfasst oder doch bis
so weit fortgesetzt ist. Sie beginnt mit den alte-

20 sten fabelhaften Konigen, Picus, Faunus, Latinus,
Aeneas und Ascanius, schliesst ihnen die Reihe
der albauischen und dann der romischen Konige
an. Bei jedem ist die Regierungsdauer angegeben;
dazu kommen dann noch kurze historische Notizen
meist aetiologischer Art, namentlich wird die Ein-
fiihrung der Congiarien und ihre Verteilung bei
jedem Konige genau vermerkt. Wahrscheinlich
stammen diese Nachrichten mittolbar aus Sueton
de regibus. Die Zeit der Republik ist nur durch

30einige Namen beriihmter Manner vertreten, die
ohne alle Ordnung durcheinandergeworfen sind.
Dann folgen die Kaiser von Iulius Caesar be-
ginnend. Bei jedem sind Jahre, Monate und Tage
seiner Rogierung angemerkt, dann die Congiarien,
Spiele, Bauten in Rom, Naturmerkwiirdigkeiten,
die unter ihm in der Hauptstadt gezeigt wurden,
und andere meist stadtrOmische Notizen, zum
Schluss der Ort des Todes und ob dieser ein na-
tiirlicher oder gewaltsamer war. Die Mehrzahl

40 dieser Nachrichten scheint auf trefflicher Uber-
lieferung zu beruhen.

Wie weit die verschiedenen Redactionen des
Ch. verbreitet waren, zeigt seine Benutzung durch
Eutrop, Hieronymus, Isidor und die Quelle des
Barbaras Scaligeri.

Von den erhaltenen Hss. entha.lt keine den C.
vollstandig, doch erganzen sie einander derart,
dass wohl ein paar Bilder, aber nichts vom Text
verloren gegangen ist. Wahrscheinlich gehen sie

50 alle auf einen Cod. Luxemburgensis zuruck, den
Peiresc sich verschafft hatte, der aber seit dem
J. 1627 verschollen ist. Aus ihm hat P e i r e s c eine
Copie der Zeichnungen fertigen lassen, die in Rom
in der Barbariniana (XXXI 39) aufbewahrt wird,
und im 16. Jhdt. ist der Cod. Brusell. 7524—55 da-
raus abgesehrieben. Doch damals war der Luxem-
burgensis schon sehr liickenhaft. Als er noch voll-
standig war, scheinen einzelne Stucke in den Cod.
Sangall. 878 saee. IX ubergegangen zu sein, andere

60 durch ein verstummeltes Mittelglied in den Ber-
nensis 108 + 128 saee. X, der grcisste Teil des
Ganzen in den Vindob. 3416 saee. XV, der auch
Copien der Bilder enthalt. Auch die alteren Aus-
gaben sind alle unvollstandig

; genannt zu werden
verdienen, weil sie am haufigsten angefuhrt wer-
den: der Druck des Kalenders in Cuspinians
Ausgabe von Ovids Fasten (Wien 1513). Aeg.
Bucher De doctrina temporum commentarius in
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Victorium Aquitanum, Antwerpen 1634. Norisius
Dissertationes tres, Florenz 1689. Erste vollstan-

dige Ausgabe von Mommsen Abh. d. saehs.

Gesellsch. d. Wissensch. Hist. phil. Kl. II 1850,
547ff., erweitert in den Chron. min. I 13ff. Die
Abbildungen sind photographisch reproduciert von
J. Strzygowski Die Calenderbilder des Chrono-
graphen vom J. 354, Jahrb. d. arch. Instit. I Er-
ganzungsheft, Berlin 1888. [Seeck.]

Chrononense monasterium, zur Civitas Ar-

vernorum gehorig, jetzt Cournon (dep. Puy-de-
D6me). Greg. Tur. hist. Fr. IV 26; vitae patr.

6. Longnon Geogr. de la Gaule 498; Holder
Altkelt, Sprachschatz s. Oronone. [Ihm.]

Chronos (Xgdvog). 1) Fluss an der Ostsee-

kiiste hinter der Miindung der Vistula, im Gebiete
der aistischen Galindai, Ptol. Ill 5, 2. Marcian.
II 39; Chronius Ammian. Marc. XXII 8, 35; von
den meisten Forschem erkannt als der heutige
Pregel, lit. Prgglus, pruss. Pregora. Die Gothen
nannten diesen Fluss Guthalus (s. d.). Mullen-
hoff D.A. II 351f. halt auch den Namen Ch. fiir

germanisch, Grundform Hrono, von altnord. hrynja
ahd. runen ,herabstiirzen'. [Tomaschek.]

2) Die Zeit absolut, im Gegensatz zu aioov,

der Zeit mit gewisser Relation, vgl. Anth. Pal.

1X51 (v. Wilamowitz Herakles II2155. 179f.).

Zunachst bei Pherekydes von Syros (Stellen bei

Welcker Gr. G.-L. I 143, 2. Gruppe Gr. Kulte
und M. I 654, 46), besonders aber in orphischer

Lehre als Weltprincip, vgl. besonders Damask, ji.

aoX . 380ff. Kopp. Creuzer Symb. IH2 292ff.

Lobeck Aglaoph. 470ff. Zeller Philos. d. Gr. 12

64ff. Gruppe a. a. O. 632ff. KernDeOrphei
Epimenidis Pherecydis theog. 1888. Susemihl
De theog. Orph. forma antiquiss., Ind. schol. Gry-
phisw. 1890. Gomperz Gr. Denker I 70ff. 75ff.

430f. Es erscheint da (vgl. die fieoX. tj xara r.

'IcQcorvfiov (psQOfiivtj xaVEXXdvixov) X. o&ev 'Hpa-
r.Xfjg mit 'Avdyxrj oder 'Adodareta, die jiimmer
alternde Zeit', in der Gestalt eines gefiiigelten

Drachen mit Antlitz eines Gottes zwischen Stier-

und LOwenkopf (Damask. 381 K.) , und es liegt

nahe, auf diesen Ch. jene monstrose Bildung zu
deuten, die seit Zoega gewOhnlich als Aion (s. d.)

bezeichnet wird: ein schlangenumwundener geflii-

gelter Mann mit LOwenkopf, Miiller-Wieseler
D. d. a. K. II 967. Baumeister D. d. kl. Alt.

I 32, Abb. 34); Deutung auf Mithras: Diete-
rich Abraxas 53f. In den spaten orphischen
Hymnen trifft man Ch. als Sohn der Mene (= Se-

lene) (IX [VIII] 5) oder des Herakles (XII [XI]

11), in einem orphischen Fragment als Vater des

Eros und der Ilvsvfiaxa (Schol. Apoll. Rhod. HI
26; vgl. Orph. Arg. 12ff.).

.Seit Pherekydes von Syros, Herakleitos und
den Pythagoreern hatte man sehr viel fiber die

Zeit nachgedacht, und Pindar, Sophokles, Euripi-

des personificieren sie oft und sinnreich' (v. Wila-
mowitz Herakl. H* 174). Pind. 01.11 17Bgk.
heisst Ch. 6 ^dvr<ov -latr/Q, und Simonides von Keos
redet wie wir vom ,Zahn der Zeit* (frg. 176),

Euripides vom ,Fuss der Zeit' (frg. 43 N.) ; letzterem

ist in dieser Personification Sophokles vorange-

gangen, EI. 179 (X yaQ nv/iagij; fads), 6 xdrp
6qS)v x-, Oid. T. 1213 (vgl. Eur. El. 952) und
frg. 280 N., vgl. auch Anth. Pal. VII 245. Eur.

Herakl. 900 heisst Aion Xqovov nais, wohl in An-
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lehnung an orphische Vorstellung, wie der Dichter
Herakl. 777f. dem Ch. die Keule, die Herakles-
waffe, gegeben zu haben scheint; vgl. v. Wilamo-
witz Anal. Eur. 230ff.; Her. II* 173ff. feoroW f.

r6 ndhv). Auch Dike heisst Tochter des Ch.:
Eur. frg. 223 N. (frg. 150 naXg Aids) , wie denn
bei Nonnos die Horen als Tochter des Ch. er-

scheinen, Dion. XII 15. 96, vgl. auch HI 197.
Stob. eel. I 1, 31 a (p. 39, 5 Wachsm.), vgl. auch

10 Eur. Suppl. 787f. (X. jiarijQ d/us^ar). Nonnos
lasst ferner Zeus auf dem gefiiigelten Wagen des
Ch. einherfahren, II 422, nach Quint. Sm. (XII
194f.) hatte Aion des Zeus ehernen Wagen ge-
fertigt, vgl. auch Nonn. Dion. XXXVI 422f. Man
dachte sich Ch. etwa alteragrau (nolidg) , Anth.
Pal. IX 499, ein noXios rs^virne wird er von Di-
philos gescholten, frg. 83 Kock (vgl. auch figovrog
Xqovov, Luk. am. 12). Inschriftlich bezeichnet
sieht man Ch. in der Reliefdarstellung der sog.

20,Apotheose Homers'; als geflugelter Genius stent
er hinter dem rechtshin thronenden Dichterfursten,
in jeder Hand eine Rolle haltend, um so mit Oiku-
mene anzudeuten, dass der Ruhm von Bias und
Odysseia unverganglich und iiberallhin verbreitet

sei, Miiller-Wieseler II 742. 968.
Schon aus dem Altertum stammt die nahe-

liegende Gleichsetzung von Xodvog und Kgdvog
(s. d. ; vgl. Plut. de Is. et Osir. 32; quaest. Rom. 11.

12 [Kronos oder Ch. als Vater der Aletbeia, wozu
30 vgl. Gell. N. A. XII 11. 7], Weiteres bei Butt-
mann Myth. II 32. Creuzer Symb. 112 439.
LobeckAgl. 470); sie wurde neuerdings vertreten

durch Buttmann (a. a. 0. 31ff.) und Welcker
(Gr. G.-L. I 140ff.; vgl. auch Braun Gr. G.-L.

§ 52) , scheint aber heute allgemein aufgegeben,
hauptsachlich aus sprachlichen Griinden (C urtius
Grundz.5 154f. 200. Brugmann Grundr. d. vgl.

Gramm. d. idg. Spr. II 142f. ; vgl. Preller-
Robert Gr. M. I 51, 1. E. Curtius Arch. Jahrb.

40 IX (1894) 42* und auch Ges. Abh. II 189. M.
Mayer in Roschers Lexikon II 1526ff. 1546ff.).

Doch wenn xgdvog xQ^fiata geschrieben wurde,
nur wo ein Schriftzeichen fur die Aspirata fehlte,

so nennt uns umgekehrt eine Inschrift von Elateia,

wohl noch dem 5. Jhdt. angehorend, Poseidon als

Xqovov vidg, Bull. hell. X (1886) 367ff.; auch ist

festzuhalten, dass Kronos ausserhalb der Getter-

welt steht, die wir mit Homer betreten, und dass

der Mythos vom Verschlingen der eigenen Kinder
50 trotz allem nicht schlecht passt auf die schaffende

und wieder zerstflrende Zeit (vgl. Io. Lydus de mens.
I 1 [p. 2 Roether], auch III 11 [p. 110 R.l.

Isid. Etym. VIH 11, 31).

3) Eines von den vier Rossen des Helios, Schol.

Eurip. Phoin. 3. [Waser.]

Chrysa. 1) Herrschaft im ostlichen Kaukasos,
nerdlich von Albania, Const. Porphyr. caerim. LT

48 p. 398; vgl. Bardesanes bei Eus. praep. evang.
VI 10, 16: iv zfj 'AXftavia y.ui 'Qirjvjj xai Zavviq

60 xal iv Xovafj, wo der syrische Text Krusa jenseits

des Flusses Quro giebt. Noch jetzt heisst dieser

Bergcanton Krus oder Krys, und hier wird ein

eigener Dialekt des Albanischen gesprochen. Eust.
ad Dion. per. 288 kennt ein Volk oi Xgvoai;
etwa die agyptischen Hrusa? [Tomaschek.]

2) S. Chry-ee und Chrysea.
XgvaaXXCs, die Puppe der Schmetterlinge. Sie

entsteht durch Verwandlung der Raupe (y.duxn),
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hat cine harte Schale und bewegt sioh mir, wenn
man sie anriihrt (Arist. hist. an. V 19, 137 B.;

cle gen. an. Ill 9). Sie ist durch spinneweben-

artige Faden befestigt , hat keinen Mund und
kein deutliches Glied, frisst nichts und hat koine

Excremente. Aus der geplatzten Schale kriecht

der Schmetterling (rpvxrf) hervor (Plin. XI 32. 37.

Hes.). Bei der Beschreibung dieser Verwandlung
hat Aristoteles ausschliesslich den Kohlscbmetter-
ling (Papilio brassicae L.) im Auge gehabt, vgl.

Sundevall Die Tierarten des Aristoteles 20 If.

Theophrast (h. pi. II 4, 4; cans. pi. Y 7, 3) schliesst

sich in der Beschreibung dieses Vorganges an
seinen Lehrer an. [M. Wellmann.]

Chrysamaxos, aus Lakedaiinon. Siegt zu

Olympia im Lauf, 01. 46, African, bei Euseb. I 200.

[Eirchner.]

Chrysanthlos aus Sardes, Neuplatoniker des

4. Jhdts., Schiller des Aidesios (s. d. Nr. 4), Lehrer

und Freund des Eunapios, bei dem er einen (ttog hat
(vit. soph. 107f. Boiss. , vgl. 13f. 49f. 541). Als

Iulianos im J. 353 nach Pergamon kam, urn den
Aidesios zu hOren, wies dieser ihn an seine Schuler,

Ton denen damals Ch. und Eusebios allein an-

wesend waren. Iulianos lernte ihn sehr hoch
schatzen und lud ihn im Winter 361/362 zusam-
men mit Maximos von Ephesos dringend nach
Constantinopel ein ; aber da die Vorzeichen un-

giinstig ausfielen, folgte nur Maximos dem Rufe,

Ch. zog es vor , in Sardes zu bleiben , und liess

sich auch durch ein zweites, noch ehrenvolleres

Schreiben nicht umstimmen. Der Kaiser ernannte

ihn und seine Frau Melite zu dgiingeTg xfjg Avdlag;
er starb Tiber 80 Jahre alt in Sardes. Seine Be-

deutung lag in seiner durchaus mystischen Frflm-

migkeit [f\v de 6 X. o^oxpi^wg Ma^i/xco xd siegi

ftciaofiov avvEvftovoitiv Eunap. 49) und seinem

asketischen Leben, nicht in seinen philosophischen

Leistungen , obwohl er nach Eunap. 113 zahl-

reiche Schriften verfasst haben soil. Vgl. Zeller
Ph. d. Gr. Ill 23, 731. [Kroll.]

Chrysanthis (Xgvoav&ig) erzahlte nach argi

vischer Sage der Demeter den Raub der Kora
(Paus. I 14, 2), wie Hekate im eleusinischen De-
meterhymnos. Auf einem bei Lerna gefundenen
Belief steht links von einem Altar Demeter, rechts

zwei Madchen, die Frau Ch. , der Mann Mysios
(von der Demeter Mvoia, s. Demeter), in ge-

nauer Analogie zu Metaneira und Keleos und ihren

TOchtern. Bursian Arch. Anz. 1855, 57. Osann
Arch. Z. 1855, 142f. Milchhoefer Athen. Mitt.

IV 1879, 152 nr. 496 (Museum in Argos). Over-
beck Gr. Kunstmyth. Ill 509 nr. II 11 (unver-

Offentlicht; Photographie im athen. Institut Ar-

gos nr. 3. 6. 7, s. Arch. Anz. VI 1891, 83).

[Hiller v. Gaertringen.J

Chrysanthos , Sohn des novatianischen Bi-

schofs von Constantinopel Marcianus, trat noch
sehr jung in einen Hofdienst ein, wurde dann
unter Theodosius I., wahrscheinlich um 390, Con-
sularis einer italischen Provinz (vxaxixog rfjg 'Ixa-

Uag), dann Vicarius Brittanniarum. Als er 412
nach Constantinopel gekommen war, um sich dort

um das Amt des Stadtpraefecten zu bewerben,
starb der novatianische Bischof Sisinnius, nach-
dem er kurz vorher den Wunsch ausgesprochen
hatte, Ch. mOge sein Nachfolger werden. Infolge

dessen wurde er dazu gewahlt, obgleich er sich

der Ordination durch die Flucht nach Bithynien
zu entziehen suchte. Es wild von ihm geriihmt,

dass er von der Kirche keinen Lohn nahm, viel-

mehr zuerst aus seinem eigenen VermOgen an die

Armen Geld verteilte (Sokr. VII 12). Er starb

am 26. August 419 nach siebenjahrigem Episco-

pat (Sokr. VII 17). [Seeck.]

Chrysaor (XgvadmQ, Xgvodogog, XQvoaOQ£vgr

Xgvoadgiog), ein Mufig vorkommender Name und
10 Beiname verschiedener Gotter, den schon Hesiod,

Theog. 283 von der goldenen "Waffe herleitet.

1) Als selbstandige Gestalt der Sage erscheint

Ch. in der hesiodeischen Theogonie 278ff. 979ff. f

wo erzahlt wird : als Perseus der Medusa das
Haupt abschlug, sprangen als die Sprosslinge

aus Medusas Umgang mit Poseidon der gewaltige

Ch. und der Pegasos hervor, und dieser Ch. er-

zeugte spater mit der Okeanostochter Kallirrhoe

den Geryoneus. Etwaa weiteres erfahren wir von
20 Ch. nicht, denn alle spateren Erwahnungen (z. B.

Apollodor. II 4, 2, 9. 5, 10, 2. Hyg. fab. praef.

und fab. 30. 151. Tzetz. Lyk. 17. Paus. I 35,

7. Pediasim. Hercul. labor. 25) fussen auf Hesiod,

und die euhemeristische Erzahlung bei Diodor.

IV 17, 2. 18, 2 ist wertlos. Es ist daher schwer
zu entscheiden, ob die Einfiigung des Ch. an
dieser Stelle der hesiodeischen Theogonie lediglich

dem Wunsche entsprungen ist, zwischen Medusa
und Geryoneus einen genealogischen Zusammen-

30 hang herzustellen , oder ob man daraus Schliisse

auf das Wesen des Ch. Ziehen und ihn als Per-

sonification des .Blitzes', der ,Donnerwolke', des

,Regens' u, dergl. erklaren darf; iiber derartige

Erklarungen vgl. Schomann Opusc. acad. II

205f. Preller-Plew II 65. Roscher Gorgonen
115 und die iiltere in Roschers Myth. Lex. I 900
zusammengest elite Litteratur.

2) Einen Heros Eponyinos Ch. fingiertc man
in Karien, wo Zeus Ch, seinen beriihmten Kult

40 hatte , die Stadt Idrias vormals Chrysaoris hiess

(Steph. Byz. s. 'ISgidg und Xgvoaogig) und auch
das ganze Land Chrysaoris genannt wurde (Paus.

V 21, 10. Epaphroditos bei Steph. Byz. s. Xgv-
aaoQig). Dieser Ch. s.ollte der Sohn des Sisy-

phiden Glaukos und Vater des Idrieus und Mylasos

sein; Steph. Byz. s. Mi'laoa und Evgcouog.

3) Beiwort verschiedener Gotter und Heroen:

Zeus Xovaao)Q, Xgvoaogevg (Strab. XIV 660) oder

Xgvoadgiog (CIG 2720. 2721) in Karien, wo sein

50 Tempel das Bundesheiligtum der als ovazij/ia

Xgvoaogecov verbiindeten Stadte war, vgl. Fou-
cart Assoc relig. 105. Hicks Journ. Hell. XI
115ff. Lagarde Ges. Abhandl. 268. Das nahere

iiber diesen karischen Zeus mit dem Doppelbeil

als Waffe bei Preller-Eobert Griech. Myth. I

141. Overbeck Kunstmythol. des Zeus 269f.

Apollon Xqvcolcoo oder Xgvodogog Horn. H. V 509.

XV 256. Horn. hymn. I 123. II 214. XXVII 3.

Hes. Erg. 771; frg. 244 Rzach. Pind. Pvth. V
60 104. Apoll. Rhod. Ill 1283. Orph. Argon. 140.

Anonym. Laurent. 46 = Schoell-Studemund
Anecd. Gr. II 267. Apollon fiihrte dies Beiwort

von seinem Schwert (s. o. Bd. II S. 12); die Er-

klarungen von dem goldenen Tragriemen des

KOchers oder der Leier oder gar von den goldenen

Sonnenstrahlen (Schol. Horn. II. V 509. XV 256)

stammen erst aus einer Zeit, welcher der schwert-

bewaffnete Apollon fremd geworden war, Preller-

« I

Robert Gr. Myth. I 290f. Artemis Ch. in dem
Orakel bei Herodot VIII 77, gleichfalls von ihrer

Waffe, dem Schwert; vgl. o. Bd. II S. 1349.

Preller-Eobert a. a. O. I 296,2. 334, 2. De-
meter Ch. Horn. hymn. V 4, vielleicht von ihrer

goldenen Sichel, Preller Demeter 77. Auch
Orpheus fiihrt das Beiwort Ch. bei Pind. frg. 139,

Schol. Horn. II. XV 256. [Jessen.]

4) Eponym in Rhodos, IGIns. I 1204.

[Kirchner.]

Chrysaoras (o X^voadgag Steph. Byz., Rei-
nesius vermutete Xgvooggdag), rechtes Neben-
flusschen des Maiandros. Er entspringt aus einer

Quelle der Mesogis und fiiesst mitten durch die

Stadt Mastaura in Lydien (Karien) , W. J. H a

milton Reisen in Kleinasien u. s. w. (dt. fibers.)

I 483. Kiepert Formae orb. ant. IX. Fluss-

gott auf Miinzen von Mastaura, Head HN 551.

[Biirchner,
~

beherr'schenden Einfluss fiber den Kaiser (Suid.

a. O.)- Er erSffnete sein Regiment dainit, dass

er den Magister militum Johannes ermorden liess

(Marcell. chron. 441, 2. Chron. Pasch. 315 C.

Theoph. 5938. 5943), und benutzte cs ungescheut

zu seiner eigenen Bereicherung (Marcell. chron.

450, 3. Joh. Ant. frg. 198). Im J. 448 versuchte

er einen hunnisehen Hauptling zur Ermordung
des Attila anzustiften (Prise, frg. 7). Doch wurde

10 dies verraten, und Attila forderte die Auslieferung
des Ch., liess sich aber noch durch eine Gesandt-
schaft, der sich Anatolios und Nomos, ein persOn-

licher Freund des Eunuchen, unterzogen, zur Ver-
so'hnlichkeit umstimmen. Gleichzejtig verlangte

auch Zenon, dass ihm Ch. zur Bestrafung uber-

geben werde, aus welchem Grunde, ist unbekannt
(Prise, frg. 12—14). Hatte er bei dieser Gelegen-

heit noch seine Stellung zu behaupten vermocht,

so wurde ihm spater der eutychianische Kirchen-

Chrysaoreion (Xovoaogeiov , XgvoaoQixdv) 20 streit verderblich. Da Eutyches sein Pate war
ovoT?]fia, ein Bund der Karer , die beim Tempel
des chrysaorischen Zeus bei Idrias in der Nahe
des spateren Stratonikeia ihre Bundesheiligtiimer

hatten, Boeckh CIG II p. 473. Strab. XIV 660.

In der Diadochenzeit nahmen auch die Griechen
von Stratonikeia an dem Bund teil. Nach Strabon
hatte jede Stadt mehrere Dorfer (*<5,««i) und
besonders Stratonikeia deren eine ziemlich grosse

Zahl. In den Inschriften von Lagina (Ch. Diehl

(Liber, brev. 11. 12 = Migne L. 68, 999. 1004),
ergriff er lebhaft seine Partei gegen den Bischof
Flavianus von Constantinopel und war der Haupt-
anstifter der sog. Raubersynode von Ephesus, die

449 gehalten wurde (Euagr, h. e, II 2. Niceph,

h. e. XIV 47. Zonar. XIII 23. Theophan. 5940.

5941. Coll. Avell. 99, 5). Aber der Sieg der

orthodoxen Partei hatte seine Verbannung zur

Folge (Niceph. h. e. XIV 49. Theoph. 5942). Als
et G. Cousin Bull. hell. XI 1887, 33) lemen30nach dem Tode des Theodosius Marcian zur Herr-

wir von Demen von Stratonikeia folgende mit
meist karischen Namen kennen r 'hga xco/tt), Ko-
UoQya, KwQam, KiLga'Ca, AofjoXda, Adv&agya,
Jlava/idga (?), Tdgfita (ein besonderes xoivbv Tag-
luavobv Cousin et Deschamps Bull. hell. X
1886, 485), Tgall . .

.

[Biirchner.]

Chrysaorios , Schiiler des Porphyrias , dem
dieser seine Einleitung in die aristotelischen Kate-
gorien, die Abhandlung jisgi xov ey' fjfuv (Stob.

II 163, 17 W.) und (nach Cramer Anecd. Paris. 40 IV
IV 432) eine Schrift Tiegi StaordosiDg Hldzwvog Burs
xai 'Agiaioxslovg widmete. Nach Philoponos und
David (Schol. in Ar. 11 a 34. b 8. 18 b 16) war
er rOmischer Senator, nach Cramers Anonymus
Xachkomme eines beruhmten Symmachos. Vgl.

auch Amnion, in Porph. isag. 22, 11 Busse. Zel-
ler Ph. d. Gr. in 2 3, 678, 1. [Kroll.]

Chrysaoris {XgvoaoQt'g von Zcvg Xgvaadgwg
mit der goldenen Doppelaxt, s. d.). 1) Dichte

schaft gelangte (450), liess er den Eunuchen hin-

richten (Chron. Pasch. 319B. Marcell. chron. 450,

3. Theophan. 5943. Joh. Ant. frg. 194). Sievers,
Studien zur Gesch. d. rOmischen Kaiser 433.

[Seeck.]

Chrysargyron s. Collatio lustralis.

Chrysas (Xgvadg). 1) Fluss in Sicilien, jetzt

Dittaino. Diodor. XIV 95. An ihm lag, in der

Nahe von Assorus, das Fanum Chrvsae, Cic. Verr.

Sil. Ital. XIV 229. Vib. Sequest. p. 4
[Hulsen,]

2) Der hOchste Ehren geniessende Gott des

(auch von Sil. It. XIV 229 personificierten) si-

kelischen Flusses im Gebiete von Assoros, auf der

Strasse nach Henna zu, wo er ein Hciligtum und
marmornes Tempelbild hatte; Verres liess einen

Raubversuch machen; Cic. Verr. IV 96.

[Tfimpel.]

Chryse (r) Xgiatj und jj Xgvaij), Name einer

rischer oder mythographischer Beiname der Land- 50 Reihe von Stadten und Inseln (ofters mit Bezug
schaft Karien, Epaphrod. bei Steph. Byz,

2) Beiname der Stadt 'Idpid; in Karien, an
deren Stelle oder in deren Nahe in der Diadochen-
zeit Stratonikeia gegriindet wurde (s. Idrias).

Vgl. 'Ar. IlaxaXovxag Ileal zijg 3io/.ea>g 2rga-
Torrs.siag xai rcov legibv avzfjg, Patr. 1886, 7.

[Biirchner.]

Chrysaphios^ mit dem Spitznamen Tzuma
(Theoph. 5941. Suid. s. OeoSootog), Hofeunuche

auf Goldreichtum in der Nahe z. B. bei Thasos).

1) XQvaij vijoog , dichterischer Beiname der

Insel Thasos (Sia xd %gvoa /nixaV.a Arrian. bei

Eustath. Dionys. perieg. 589. Steph. Byz.).

2) Xgvaq, eine schon vor Pausanias' Zeit (VIH
33, 4) verschwundene Insel in der Nahe von Lem-
nos , Paus, a. a. O. Soph. Lemn. frg. 345 Ddf.,

daraus Steph. Byz., der irrig eine .to'/«; xov 'Axo).-

/.<orog daraus macht. Auf ihr soil dem Philoktetes

bei Theodosius II,, bekleidete anfangs die Wurde 60 Ton einer Schlange (Wasserschlange , Paus.), der

eines Primicerius sacri cubiculi (Niceph. h. e. XIV
47 = Migne Gr. 146, 1221), dann eines Spatha-
rius (Collect. Avell. ed. O. G u enter 99, 5. Chron.

Pasch. 319 B. Theodor. epist. 110 = Migne Gr.

83, 1305, vxao7iLox,'ig Prise, frg. 7, FHG TV 76.

Euagr. h. e. II 2 = Migne Gr. 86, 2489) und
errang nach dem Sturze des Kyros, der wohl noch
in dem Consulatsjahr dessclben (441) erfolgte, den

Wachterin des Heiligtums der Athena, die verhang-

nisvolle Wunde beigebracht worden sein (s. Nr. 10).

Von da habe man ihn nach Lemnos gebracht.

Sophocl. Philoct, (arg. II v. 1) 194. 270 (vgl.

Suid. s. Tigoaiaynv]. 1327. Im J. 78 v. Chr. fanden

Kampfe des LucuHus gegen Varius, Alexandros

und Dionysios , Flottenbefehlshaber des Mithra-

dates auf einer verlassenen Insel statt, auf der sich
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ein Altar des Philoktetes, eine elierne Schlange,

ein Bogen und ein mit Binden umwickelter Brust-

panzer befand. Auch eine Hohle gab es darauf.

Appian. Mithr. 77. Es ist wohl Ch. gewesen.

Appiamis nennt den Namen nicht. Nach Pau-
sanias hat eine Hochflut die Insel versenkt. Auf
der Seekarte nr. 1659 der britischen Admiralitat

grenzt dicM Ostlich an Lemnos eine ausgedehnte
Bank (Charos [= Xagog d. h. Xdgav -(?)] -Un-
tiefe, Conze Eeise auf den Inseln des thrak.

Meeres, Ta.f. I: Mithonas-Untiefe). Medit. Pilot

IV 223; vgl. H. Kiepert Atl. v. Hellas IX. Auf
. die Lage ostlich von Lemnos weist auch die Notiz

bei Steph. Byz.: tth^i 'Hcpawxtav axpcozijQiov noog

TfoeSov fiUnov. Choiscul-Gouffier Voyage
{Par. 1842) II 218ff.

3) Nach Steph. Byz. ein Vorgebirg auf Lem-
nos im Osten, der Insel Tenedos gegenuber, vgl.

Nr. 2.

4) Tfjs Asanas ronog, nach Steph. Byz., also

im lesbischen Gebiet in der kleinasiatischen Aio-

lis gelegen, s. Lesbos.
5) Stadt oder Ort auf Skyros, s. d., Steph.

Byz.

6) Insel bei Kreta, s. Chrysea.
7) Eine Ortlichkeit in Karien, im Gebiet, das

Halikarnassos gehorte, Steph. Byz., der noch hin-

zufiigt Awqicv xediov, also wahrscheinlich land-

einwarts zu suchen.

8) Eine Stadt (7t6)ug) am Hellespontos, halb-

wegs zwischen Ophrynion, j. IJai.ai6xaazgov, etwas

westlich vom jetzigen Renkjoi, und Abydos (beim

jetzigen Nagara), Steph. Byz. Die Ortsbestim-

mung triife auf den Landvorsprung zwischen jetzi-

gem Ka.Qo.vwa (einige Wohnhauser) und Kepe's

Kalessi zu. Der ganze Strandsaum war jeden-

falls im Altertum mit Wohnstatten besetzt, wie

er es heutzutage noch ist.

9) Chrysa (Xovoa) und Chryse (XQvarj ;
Name

von Goldlagern ? vgl. 'AgyvQia in der Troas, Xdkut]

mehrfach), Stadt auf der Siidspitze der Troas

(im sudlichen Aiolis).

a) Die altere Stadt, r\ xalata X. und ?; Ki-

tixiog X. nach Strub. XIII 605. 613 in der

Ebene von Thebe am adrai nyttenischen Golf mit

einem Hafen. Die vielen Belegstellen von II. I

37 an bei Pape-Benseler Worterb. d. gr. Eigen-

namenS 1692; nach Eustath. zu Dionys. perieg.

444 Geburtsort des Homeros mit Heiligtiimern des

Apollon KdiaTog, s. Bd. II S. 56 (Steph. Byz.

contaminiert die Insel Ch. mit der Stadt), Av-
xEtog ebd. S. 59, 2/uvdev; S. 69. Die Stadt wurde
friih zersturt.

b) Die jiingere Stadt ;} vvv X. in der hale-

sischen Ebene in der Nahe des Vorgebirgs Lekton

bei Hamaxitos. Auch dort wurde Apollon ver-

ehrt, wie so vielfach in der Troas (Herakleides

bei Strab. XIII 604; s. Pape-Benseler 1692),

auf einer felsigen Hohe iiber dem Meer. Ein-

wande nach Mann ert bei Alb. Forbiger Handb.
d. alt. Geogr. i II 141, 44b. Ch. Texier Asie

Mm., Par. 1882, 191. Tempel des Apollon Smin-

theus dorischer Saulenordnung gefunden beim
Dorf Mnafisia (Baba). [Burchner.]

10) In der Philoktetsage ein kultgeniessen-

des gottliches Wesen des nordlichen (aegaeischen)

Meers, das zuerst bei Sophokles genannt ist.

In dessen Philoktetes heisst sie 194 d}^6<fg<or

und hat einen oixovqcov ocpig als Wachter (1327),

und zwar auf der novxia Xgiat) (270) , also

einer Insel, die auf der Fahrt von Aulis nach Ilion

wohl vor Lemnos lag (s. Nr. 1) ; denn auf Lemnos
wird Philoktetes ausgesetzt, nachdem er (266f.)

von der Schlange am Altar der Ch. gebissen war.

In den gleichfalls sophokleischen Ar/fiviai (frg. 345
Ddf.) liegen die adyoi Xfrvaqg Lemnos benach-

bart; bei Eustath. II. II 722 p. 330 zwischen Im-
lObros und Tenedos, im Schol. B (L) II. II 721

um Imbros oder um Tenedos, Nach dem einen

Scholion zu Soph. Phil. 194 war Philoktetes dabei

gewesen, als Herakles auf seinem troischen Zuge
diese ,jiohg nahe bei Lemnos' besuchte und dort

opferte. Auf dieses irQogvTJg~ao-&ai des Herakles

fiihrt Steph. Byz. den angeblichen spateren Namen
dieser Insel Neat (s. v.) zuriick (Anth. Pal. XV
25, 25 Nmi 0Qtjixiai). Nach dem Schol. 264
hatte Philoktetes dem Herakles ,in Lemnos' (!)

20 einen Altar am Strande errichten wollen, als er

gebissen wurde. Nach Philostrat. d. J. dagegen
Ekphr. 17 p. 889 war der Altar schon von Iason

gegriindet worden auf der Argofahrt, und Philo-

ktetes wollte ihn nur den Achaiern zeigen (Eustath.

II. II 722 p. 330, 10 = Schol. A B (L) D z. d.

St. xadatQcov ficofiov). Denn Dosiades Anth. Pal.

XV 26, 5 nennt Iason den Liebling (dtxag) der

Xgvaa. Vom Wesen der Ch. gab es zwei Auf-

fassungen, beide gegeniibergestellt im Schol. Soph.

30 Phil. 194. a. Nach der einen, wiederholt zu

1327 - Schol. ABD(L) und Eustath. p. 330, 10

zu II. II 722 = Tzetz. Lyk. 911 = metr. Hypoth.

Soph. Phil., war X. ein Name der Athena, unter

dem diese ein ayal/na hatte. Vgl. die Athena

xgvorj Schol. Soph. Oid. Rex 188. Anon. Laurent,

de XII Deor. epithet, nr. 35 = StudemundAnecd.
var. gr. 1886, 269 = Niketas d. XII Deor. epith.

V, a. O. 276, 79. Anth. Gr. App. ep. Ill 91, 2

Cougny. Anth. Pal. XIV 2, 1 (IlaXlag XQvafj

40 otpvorjlarog). Der Minerva heilig ist die Insel

Nea nach Plin. n. h. IV 72. Welcker schliesst

daraus, dass auch Sophokles sich die Ch. als eine

Athena gedacht habe, weil die Bezeichnung ihrer

Schlange als xqvipiog oixovQaw otpig (1327) der

athenischen Burgschlange entlehnt sei ; er habe

nur sich gescheut, den Namen der heimischen

Gottin geradezu auf die Barbarcn zu iibcrtragen.

b. Die andere Erklarung des Schol. 194 nennt Ch.

eine Nymphe; O. M filler Allg. Enc. s. v. Pallas-

50 Athena § 33 schrieb diese Bezeichnung falschlich

dem Sophokles zu, was Roscher Myth. Lex. I

901, 27—31 wiederholt. obwohl schon Welcker
Gr. Gotterl. I 309 den Irrtum nachgewiesen hatte.

Die vom Scholion citierte, offenbar jiingere Sage

weiss, dass diese ,Nymphe' den Philoktetes un-

gliicklich geliebt und darum verfiucht habe ; da-

rum habe Sophokles sie nun (h/iorppcav genannt,

Tzetz. Lyk. 911; darum habe sie ihn durch

ihre Schlange beissen lassen. Ohne Erwahmmg
60 dieser Legende stellt Eustath. a. O. diese 6fi6-

<PQtov (1. oifioi/sfjcov') vifuf.1] X. der gleiehuami-

gen Ch. einer angeblich zwischen Tenedos und
Imbros liegenden Insel gegenuber, deren Schlange

in der Parallelversion den Philoktetes biss. Ver-

sueh, den Wohnort der Ch. in dem goldreichen

Thasos (Herodot. IV 46) wiederzufinden bei Ar-

rian. v. Nikomed. frg. 67 (aus Eustath. Dion.

Per. 517, FHG II 599). Diktys II 14 weiss
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erganzend nachzutragen , dass Odysseus gleich

nach dem beriihmten Biss die Schlange,, der

Ch. getotet habe, verlegt aber den Vorgang an

den aus den Troika bekannten , der Philoktet-

sage fremden Altar des Zminthischen Apollon,

wo unter Beihulfe des Priesters Chryses Pala-

medes und die andern Griechen opfern und durch
einen Ausfall des Alexandros gestCrt werden. Ist

es nicht moglich, zu ergrttnden, wieviel von diesem

Stoff den verschiedenen Bearbeitern der Philoktet-

sage zugehort, so dem Aischylos (Philoktetes frg.

250—253 Ddf.), dem Studemund (a. a. O. 261,

17) zweifelnd den Namen der Athena Xgwrj zu-

schreibt, dem Philoktetes des Tragikers Philokles

(Suid. s. v.) , dem des Euphorion (M e i n e k 6

Anal. Alex. 73ff.) u. a., so steht doch vom euri-

pideischen Philoktetes fest, dass wir sein Argu-
mentum in Hygin. fab. 102 haben. In dessen

verdorbenem Texte lesen wir freilich, dass Phi-

loktetes von der Schlange in insula Lemno ge-

bissen sei (wie in Schol. Soph. Phil. 264), und Ch.

wird nicht genannt ; aber Dion Chrysostomos, der

in seiner 52. Eede die Darstellungen des Aischylos,

Sophokles und Euripides in Vergleich zieht und
namentlich die letzten ausfiihrlich bespricht, be-

richtet im ,Philoktetes' (or. 59) aus dem euri-

pideischen Drama (p. 577), dass die Achaier auf

dem Altar der Ch. opfern mussten, wenn sie vor

Dion keinen Misserfolg erleben wollten, und diesen

Altar sich von Philoktetes zeigen liessen (vgl.

Dindorf Poet, scaen. 351 a. E. Meineke a. O.

Schneidewin Philol. IV 658). Abgebildet ist

das Holzbild der X. mit Altar und opferndem
Herakles auf dem Wiener Vasenb. Arch. Zeit.

Ill 1845 Tab. 35. An den Brusten sind zwei

Sterne sichtbar. Andere nennt Welcker Gr.

Gotterl. 1308, 41. Vgl. Aldenhoven, Ann. d.

Inst. 1873, 69 zu Flasch Angebl. Argonauten-
bilder 13ff. Overbeck Galerie 324ff. Ann. d.

Inst. 1881, 149, samtlich in Darstellungen der

Philoktetsage.

11) In Samothrake heisst Ch. Tochter des Pal-

(l)as, Gattin des Dardanos, dem sie als Mitgift und
Geschenk der Athena die Palladien und den My-
sterienkult der /neyd/.oi deoi in die Ehe bringt;

Dardanos bringt diese Weihen, die seine Gattin

einst selbst empfangen hatte, aus Arkadien nach

Samothrake; Kallistratos x. Safio&^xrjg frg. 1

aus Dion. Hal. I 68, FHG 355 und Satyros frg. 52
ebendaher, a. O. Ill 165. Das voile Stemma,
welches Dardanos an die Pleiade Elektra und
Zeus anschliesst, steht Dion. Hal. I 61. 62, wo
es um die Sohne der Ch., Deimas und Idaios ver-

mehrt ist (entlehnt iiber Varro human, rer. II

aus den griechischen Quellen: Kiessling De
Dion. Hal. Antt. auct. lat. 1858, 41). Palas ist

der Eponymos des arkadischen Pallantion, Pallas

geschrieben bei Paus. VIH 44, 5. Auch diese

Ch. gehSrt also dem Kreis der Athena an.

12) Im boiotisihen Orchomenos heisst Ch. Toch-

ter des Almos, Sch wester der Chrysogeneia, von

Ares Mutter des Phlegyas, des Eponymos der <t>lt-

yvavrig yoiqa, der von Eteokles die Herrschaft von

Orchomenos uberniinmt ; Paus. IX 36, 1 — Steph.

Byz. s. <l>;.£yva , der sie freilich Xgvoij schreibt

und von einer Stadt Phlegya spricht. 0. Miiller

denkt Orch. 2 137 an den sprichwOrtlichen Reich-

turn der alten boiotischen Stadt, deren Mivvov

ifyoavQog auch Pausanias, wohl nicht ohne Bezie-

hung, a. a. 0. nennt. Doch wird auch hier wieder

der Name einem Athenakult angehSrt haben,

namlich dem kopa'ischen (der iiberschwemmten
Urstadt Athenai? vgl. 0. Miiller a. 0. 58f.).

Eobert-PTeller Gr. M. 1 191 verweist auf die

Sage von dem goldenen Eegen bei der Geburt
der Athena in Rhodos (Pindar. 01. VII 34. Phi-

lostr. imag. H 27 u. a.), die hier durch den Namen
10 der Xgvoo-ysrsia besonders nahe gelegt wird (s. d.);

die Gottin oder Nymphe von Lemnos-Chryse da-

gegen ist in den Athenakreis sichtlich. erst hinein-

gezogen ; sie tragt einen fremdartigen Charakter
und ist vonHeinrich De insula et dea Chryse,

Bonn 1839 als sintische Gottin, von Petersen Gr.

Myth. 294 als thrakische Bendis, durch v. Wila-
mowitz Hermes XVIII 1883, 257 gleichfalls

als thrakisch und als gleichwertig der byzan-
tischen fpcoayogog angesprochen worden. Per-

20 vanoglu Arch. Zeit XXXII 110 und 0. Miiller
Dor. 12 390 deuten den Namen Ch. auf den Mond,
Welcker a. 0. 307f. auf eine Licht- (Sonnen- und
Mond-) Gottin.

13) Auf Lesbos war Xgraij der Kultname der

Aphrodite nach Kleanthes von Assos beim Schol.

B(L)D Horn. II. Ill 64. tlber den Zusammen-
hang mit dem xonog Aeoftiag Xqvotj bei Steph.

Byz. s. Xgvai] s. Philol. N.F. II 104, 114. Hier
wird die Erklarung fur die homerische Bezeich-

30 nung der ,Goldenen Aphrodite' liegen ; vgl. o.

Bd. I S. 2748. [TumpeL]

14.) Spartiatin, Schwester der Xenopeitheia,

gehOrte zu den Gegnern des Agesilaos und wurde
mit der Schwester hingerichtet. Theopomp frg. 268
bei Athen. XIII 609 B (FHG I 324). [Niese.]

Chrysea {r/ Xgvosa Anon. stad. mar. magni
319; bei Mela II 114. Plin. n. h. IV 61 Chrysa),

Insel bei Kreta, s. d., jetzt TaiSapov^ot. K. Bur-
si an Geogr. v. Griechenl. II 579. [Burchner.]

40 X(>vo-ij
x.e66^vtlaoS > di° Halbinsel , welche

sich vom ,Goldland' her gegen Stiden erstrecMv

also deutlich die Halbinsel von Malaqa, Ptol. I

13, 9. 14, 1—8. VII 2, 5. 12. 25. Marc. I 16.

Bereits Plin. VI 55 kennt einen Bericht, wahr-

scheinlich eines Hellenoparthers aus Charax, worin

promunturium Chryse als Landvorsprung westlich

vom serischen FlusseLanos (=Daonas, Doanas, s. d.)

vorkam; genau erkundet wurde jedoch die ganze

Kfiste der Halbinsel erst durch den alexandrini-

50 schen Kaufmann Alexandros , welcher Kattigara

(s. d.) erreichte, und wir kennen dessen Bericht,

einen der denkwiirdigsten aus dem Altertum, aus

dem Auszng des Marinus bei Ptolemaios. Dass
diese Halbinsel den indischen Namen Suvarna-

dvipa erhielt, erkliirt sich aus den Goldvorkomm-
nissen sowohl in den Quarzgangen des centralen

Hohenzuges wie auch in den Flussalluvionen des

Kiistenstrichs, z. B. im Territorium von Pahang.
Eigens geschildert wird der Typus der Atjarai an

60 der Ostkiiste ; man kaim dabei an Malayu oder

auch an die jetzt ins Innere verdrangten Negritos,

die Sakai und Samang, denken. [Tomaschek.]

Xgvo-ij x<oga, ein Gebiet des hinterindischen

Festlandes, Ostlich von der Argyre (s. d., d. i.

Eakhang. Arrakan), das heutige Barma und den

nordlichen Teil von Pegu umfassend, Ptol. VII

2, 17, der zugleich eine sprechende Schilderung

der Bewohner entwirft: ,Leute von weisser Haut-
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farbe , dichtem Haarwuchs , kleiner Statur und
stumpfnasig' , also ahnlich den Beseidai-Tiladai.

Dieser Typus ist noch jetzt alien tibeto-barmani-

schen Stammen von der Beuge des Brahmaputra
bis zum Isthmus von Krah, dem die Karyan oder

Kargn nahe kommen, eigen; zumal die hiiheren

Kasten bei den Mrang.ma (von mrang, brang
,Pferd') oder Barmanen sind lichthautig. Die
Barmanen nennen ihr Land S6na-paranta ,goldcnes

Grenzland'; AcSka schicktebuddhistische Glaubens-
boten nach Piiyigu und Suvarna-bhiimi, pali So-

banna-bhumi oder bhti ; dann kamen auch Missio-

nare aus Laiika dahin. In europaischen Schriften

flnden wir den Namen zuerst hei dem Portugiesen
de Couto V 5, 9 Sobuna-bu no reyno de Am.
Barma ist reich an Gold und Rubinen; Joseph.

ant. VIII 164 glaubt daher Ophir oder Sdxpeig
in dieser Xgvaij yfj suehen zu durfen.

[Tomaschek.]
Chrysei, vorderindiscb.es Volk, neben den Cae-

triboni und Megallae (Mavella), Megasth. bei Plin.

VI 73; etwa ,Krisnaverehrer'? Lassen dachte
an die Karuaa oder Karuca, des Visnu - Purana
p. 79. 186. 351. [Tomaschek.]'

Chryse'is (Xovorfk), 1) Tochter des smintbi-

schen Apollonpriesters Chryses (s. d.) im ersten

Gesang der Ilias (IS. 20. 95. 98 ohne Namen,
einf'ach als Madchen und Tochter bezeichnet; 111.

143 X. xovQtf, 182. 310. 369. 439 X schleohthin
genanut, niemals Xgvafjog Qvydxrjg, wahrend doch
Bgiafjog -dvydr-qg in den jiingeren Abschnitten
des Epos stent). Sie lebt als Gefangene im Zelt

des Agamemnon, der dem flehenden Vater die

Ausliei'erung verweigert ; erst durch die Pest des

Apollon, den Chryses als Racher aufgerufen hat,

wird er bewogen, sie zuriickzuschicken eg Xgvaijv

(431) und zum Altar, dessen Priester ihr Vater
ist (440). Diese Ortlichkeit (h Xgvatjv 390) ist

auch beibehalten in der von Aristarchos (Schol.

A 365) athctierten Palillogie (364—392). Wahrend
somit die Annahme nahe liegt, dass Ch. ebenda auch
seiner Zeit gefangen genommen worden sei (Eustath.

II. I 366 p. 118, 42f.), was auch noch andere unten
zu erOrternde Spuren bestiitigen, liefert dieses

schon Aristarchos storende recapitulierende Ein-
schiebsel eine andere Erzahlung (366): als Achilleus

die Stadt des Eetion, Thebe, zerstiirte und plttn-

derte, behielten die Achaier aus der Beute, die

sie im iibrigen unter sich teilten, die Ch. dem
Agamemnon vor. Aristarchos schied, wie gesagt,

diese Angabe einfach aus; andre die ganze Scene
zwischen Thetis und Achilleus (348—430), welche
zu jener wiederbolenden Wiedererzahlung an Thetis

Anlass hot. Sie veranlasste durch Widerspriiche
hinsichtlich der Zeitrechnung und der Ortlichkeit

(z. B. des Aufenthalts derGotter. auf demOlympos?
in Aithiopien?j zahlreiche Athetesen (vgl. Schol.

BL zu 424f. 420f. 426; den Obelos im Venetus
bei 424). Und so haben Lachmann, Bern-
hardy, Haupt, Kochly, G. Curtius diese

82 Verse einem Nachdichter (Lachmanns ,zwei-

tem') zugeschrieben (vgl. Lachmann Betrach-

tungen 99f. mit Haupts Anmerkung; Philol. Ill

1848, 8ff.J. Einige alte Erklarer ignorieren denn
auch kurzweg diese ,Gefangennahme bei Gelegen-
heit der Eroherung von Thebe'. Das wichtige
Schol. BD zu 366 erklart unbeirrt PTuotgazevoag
AyjXXsvg Trj 6/jflij xai rr/v xoXiv nogdr]oag %6v

rs
s

Hezlo>va dvsiXs . . . fiety ovg Avqvtjooov nog-
ftijaag . . . alxfidXoizov r\ytv . . . Bgiatjtda . and di

jfjg Xgvorjg Xgvarjtda rijv Xgvaov.. Das Argu-
mentum der Ilias bei Plutarch de v. et p. Homeri
I 7 lasst ebenfalls Ch, in Chrysa gefangen werden.
Auch die, welche im Schol. BL die Athetese der

Thebeverse tadelten, weil sie ovx soiai /ta&sXv

fi;j.ag , o&ev rjXeo Xgvor/tg, erkennen wenigstens
die Notwendigkeit an, zu begriinden, warum der

10 Ort der Gefangennahme nicht Chryse sein soil

;

szzXsi [lev jiog&tfoow Xgvaav *A%iXXevg, 'ASh^va

d'ovx sl'a, tpaoxovaa /irj algrjOEiv <$<' 'AitoXXuva, und
bringen dann aus den Kyprien (frg. 16 Ki. aus
Eustath. II. I 366 p. 119, 4ff.) die Erzahlung von
einer Besuchsreise bei, die Ch. zur Iphinoe, Eetions
Schwester, Aktors (des ,Festla.ndischen') Tochter,

gemacht habe, um dort der Artemis zu opfern

(= Schol. A zu 18); Schol. L 366 findet hier

gar, um die Thebeverse zu retten, ohne doch auf
20 Chryse als Ort der Gefangennahme verzichten

zu mussen, die Figur der Synekdoche: Achilleus

habe wirklich Chrysa und Brisa genommen, sie

seien freilich hier nicht genannt, aber doch ein-

begriffen in der Nennung Thebes, die nun einmal
die bedeutendste dieser Stadte sei und fur die

anderen mit stehe! ,Einige' (beim Schol. BD
366 = Eustath. p. 118, 42ff.) wussten auch, dass

Chryse als ,unbedeutendes und offenes Land-
stiidtchen' ein zu unsicherer Aufenthaltsort fur

30 Ch. gewesen war, weswegen sie die befestigte

T'hcbe vorzog {xQi\o<fvyex6v rt sgvfiviov Eustath.).

v. Wilamowitz fasst den Eindruck dieser Com-
binationen und Erflndungen in dem Urteil zu-

sammen : ,Man hat keine Veranlassung, dem Dichter
des ersten Gcsangs die Erbeutung (der Ch.) bei

einer anderen Gelegenheit als dem Eall von Chryse
zuzuschreiben' (Homer. Untersuclmngen 411).

Wirklich machen die Versuche, die Thebeverse
mit der echten Episode von Ch. und Chryses in

40 Chryse in Einklang zu bringen, einen klaglichen

Eindruck. Hatte man doch sogar erwogen, ob
man nicht die Heimsendung eg Xpvmjv als eine

Eucksendung elsxareoa (!) auffassen konne (Eustath.

p. 121. 2f.)! Dann wiirde man sogar den Chryses
in Thebe wohnend denken diirfen, statt in Chryse.

Sogar die Namenerklarung nahm man zu Hiilfe.

Wahrend die Schol. AD zu 392 Xgvarjtg patro-

nymisch verstanden (oi> xvgicog) und eine Anto-
nomasie annehmen, eine angebliche Verhiillung

50 des .Eigennamens' Astynome, den doch Homeros
gar nicht kennt, nur die aQjaioi (ynotfi/iauxoi)

der Scholiasten, so behaupteten andere (Eustath.

p. 121, 8ff.), Xovatjtg sei allerdings xvqiov oro/ia

und eine Antonomasie wiirde erst Xovorjog xovgrj

lauten mussen, das allerdings Homeros nirgends

hat. Es ist vergebliches Bemuhen, durch Annahme
einer Antonomasie dem Homeros schon die Kennt-
nis und Verschweigung der Namen Astynome fur

Ch. und Hippodameia fur Brise'is unterschieben zu

60 wollen, wie das gleiche Scholion thut. Aber auch
das ist verfeb.lt, Ch. als gew6hnlichen Eigenuamen
hinzustellen, Der Streit in dieser Form ist miissig

;

noch miissiger die Berufung auf alte Mythogra-
phien, durch welche die Gegner der patronymi-
schen Deutung des Namens ihre These stiVtzen

wollen, bei Eustath. p. 77, 39ff. : Astynome und
Hippodameia seien Cousinen, da ihre Vater, Chryses
in Chryse und Brises in Pedasos am Satnioeis,
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Briider gewesen seien, Sohne des Ardys (offenbar

doch wohl des Eponymos der mysischen Stadt
Ardynion). Das einzig Kichtige daran ist der Zu-
satz, die Tochter hatten (,nachhcr'!) ihre home-
rischen Namen Brise'is und Ch. infolge der Eriegs-

gefangenschaft erhalten. Wirklich ist der Ge-

brauch, kriegsgefangene Sclavinnen (wie Sclaven)

nach ihrem Herkunftsort zu nennen, wie ring,

Kiliooa, Qqaxta u. a. im griechischen Altertum nie

ausgestorben ; also ist Xqvorfig von Xpvoa oder

Xgvotj ebensowenig zu trennen, wie Bqiarjig von
dem jetzt auf Lesbos bezeugten Ort BQfjoa =
Bpiaa. Das hat v. Wilamowitz mit Ent-

schiedenheit und Becht geltend gemacht (a. O.

411). Als typisches Beispiel einer ,Rriegsge-

fangenen' schwebt die homerische Ch. noch dem
Aischylos vor, wenn er (Again. 1439) den Plural

Xovorjideg verachtlich in diesem allgemeineren

Sinne bildet. Noch der gelehrte Homeriker Eu-
phorion sah in dem Namen keinen Eigennamen,
den er vielmehr in dem ajiQiaxrjv des Verses

I 99 zu flnden glaubte (98 and Tiaxgl <piXa

Sofievcu sXixmmSa KOVQrjv 'AjiQidrr/v ovotiowov

aysiv S'leQTjv kKa%6{i^r\v eg Xgvor/v . . .). El
fasste das Wort als Substantiv auf! Wenigstens
erzahlte er im Thrax (frg. 21, Meineke Anal.

Alex. 57) eine mit der erhaltenen des Parthenios

(26, Westerm. Mv&eryg. p. 176) ubereinstimmende
Geschichte von einer sonst nirgends bezeugten
Lesbierin Apriate (s. d.), die dem troischen Sagen-

kreis angehort (vgl. Tumpel Philol. N. F. ILT

1890, 107ff.). "Wir durfen diesen offenbar lesbi-

schen Localmythos als einen Ortlichen Nachklang
von der homerischen Ch.-Sage fassen, auch wenn
wir das ajtgcdrtjv mit Euphorions Kritikern Ari-

starchos und Krates von Mallos adverbial oder

adjectivisch fassen (Ludwich Aristarchs homer.
TextkritikI 179. Apollon. lex. s. &ngtdrijv. Eustath.

p. 1760, 36ff. zu Od. XIV 317; Schol. AB(L)
Townl. II. 199). H. Stephanus freilich (Thes.

1. gr. s. oTigidrrj) billigte Euphorions substan-

tivische Deutung! Die homerische Darstellung

der Sage von Ch. wird oft citiert ; so von Hygin.
fab. 106. 121 (I. Halfte). Apollod. bibl. "epit.

IV 1 Wagner. Duris von Samos frg. II aus Athen.

XIII 560 B, FHG II 469 (Ch. als Ursac-he der

Pest). Ovid, trist. II 373 ; rem. am. 469. Aristeid.

ars rhet. I 14, 1. Dion Chrysost. or. 61 (Xgv-
orjig) p. 581 (in einer psychologischen Wiirdigung
ihres Verhaltens, im Vergleich zu dem der Bri-

se'is) hat, wie selbstverstandlich, Ch. mit Chryses

in Chrysa, ebenso Lukian. de sacrif. 3. Bei Diktys,

der sonst (II 14. 28—30. 33) mit Homeros stimmt,
wird (47) Ch. von dem dankerfiillten Vater dem
Agamemnon zurflckgeschickt und heisst uberhaupt

wie bei Tzetzes (Lyk. 298) sowie im obigen Scho-

lion und bei Eustath. a. O. Astynome ; bei Tzetz.

Antehom. 349 Astynomeia. Unter Chryses Nr. 1

siehe die weitere Ausdichtung der Lebensschicksale

der Ch. (Schwrigerschaft, Verheimlichung, Geburt

des jiingeren Chryses, Begegnung mit Orestes und
Iphigeneia), die auf eine von Sophokles (Xovorjg)

benutzte Localsage von Chrysopolis (gegeniiber

Bj-zanz) zuriickzugehen scheint, nach Euripides

weiter ausgedichtet wurde und so durch Pacuvius

(im Chryses) Bearbeitung erfuhr. Daselbst auch
die noch spatere Genealogie, welche der Ch. ausser

dem Sohne Chryses II. gar Iphigeneia zur Tochter

giebt. Fur die Ermittlung des urspriinglichen

Wesens der Ch. ist entscheidend die enge Ver-

kniipfung mit Chryse einerseits, anderseits mit
dem Eroberungszug des Achilleus, der ihm selbst

die beruhmten sieben Lesbierinnen und anderen

Helden andere gefangene Madchen, samtlich Orts-

heroinen, einbrachte (vgl. Tumpel Philol. N.F.

II 1889, 99ff. und in Eoschers Myth. Lex. n
1949ff). Wie die Lesbierin Diomede dem Achilleus

10 die Lesbierin Brise'is ersetzen sollte, so sollte diese

dem Agamemnon die Ch. ersetzen, die ihrer-

seits von dem Aeo(Jias zojiog Xgvatj des Steph.

Byz. s. Xgiar/ nicht zu trennen ist, trotz des die

Forschung von Strabon bis auf unsere Zeit irre-

fiihrenden Localpatriotismus des Demetrios von
Skepsis (Tumpel Philol. HI 1890, 90ff.). Hat
Chryses auch Ziige des lesbischen Apollon an-

genommen, dessen Cultheros er ist, so kann ander-

seits die Ch. schwerlich von dem lesbischen Cult

20 der Xgvafj (s. d. Nr. 13), einer epichorischen Aphro-
dite, getrennt werden, die sich zu Xgvarj dem Orte

verhalt, wie 'Adyvaftja zu A&fjvat. Einen Aphro-
ditecult gabs zu Pyrrha am Pyrrhaiergolf ; an
demselben lag auch das friih untergegangene
Arisba, dessen Einwohner und wohl auch Culte,

Methymna aufsog (Herod. I 151) ; in Methymna
aber ist ein Apollon-Smintheuskult bezeugt (CIG
2190 h), der also vom Pyrrhaiergolf stammen wird.

Vgl. auch die dort localisierte Smintheussage bei

30 Plutarch, symp. VII sap. 20 p. 163 (Philol. II

1889, 114f.). So wird man das homerische Chryse
= dem lesbischen am Pyrrhaiergolf ansetzen durfen,

wo in einem Apollon-Smintheus- und einem Aphro-
dite-Chryse-Cult die Bedingungen zur homeri-

schen Sage von Chryse , Chryses , dem Priester

des sminthischen Apollon, und seiner Tochter Ch.

gegeben sind. Auch die Angaben der 'Odvoosag

jigeoftela im ersten Iliasgesang stimmen ; s. die

oben citierten Untersuchungen im Philologus. Ent-

40 lassung der Ch. in Gegenwart des (iiber den
Verlust der Brise'is ziinienden) Achilleus aufWand-
gcmillden s. Helbig Camp. Wandg. nr. 1308.

CIG 6125. 6129 b.

2) Nere'ide, Gespielin der Persephone , Homer.
Hym. Demet. 421.

3) Okeanide, Hesiod. theog. 359.

4) Eine der 50 Tochter des Thespios, von He-
rakles Mutter des Onesippos; Apollod. Bibl. II

7, 8, 1—3. [Tumpel.]

50 Chryseladin (to XgvoeXddiv d. h. XgvosXd-
dtov, spate Namenbildung vom goldgelben Ol, das

auf den Landereien des Gutes gewonnen wurde),

Name eines Grundstuckes auf der Insel Thera,
CIG IV 8656 B 16. [Bilrchner.]

Chryselepliantina s. Goldelfenbein-
t e c h n i k.

Chrysendeta, substantivisch , kommen ofter

bei Martial vor; lances chrysendetae XIV 97. Hier

und II 43, 11 sind es grosse Schiisseln, nament-

60 lich um grosse Fische aufzutragen, und da es

sich offenbar um den Namen einer bestimmten
Gefassgattung handelt, werden solche auch II 53,

5. VI 94. XI 29, 7 gemeint sein. Aus dem Namen
ist zu schliessen, dass sie silbern mit goldenem
Eandewaren. Eine solche Schussel auch Athen. IV
129 b : xivai agyvgovg ini ndyog ohx oliyov nsgi-

%Qvoog. Ahnlich werden die phialae chrysendetae

bei Herzog Gall. Narb. app. p. 30 nr. Ill zu ver-
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stehen sein. Adjeetivisch kommt das Wort noch thatig war. Wir besitzen von ihm und seinen

vor von einem goldverzierten Schwert (Philem. Veiwandten Flavius Andronikos und Flavins Ana-
bei Poll. X 145) und von einem goldgefassten ximandros eine 1886 in Bom bei den Sette Sale

Edelstein, Pint. Lucull. 8. Becker-G6ll Gallus in zertrummertem Zustand aufgefundene , aber

II 376. Marquardt Privatl.a 697, 1. [Mau.] grOsstenteils wieder zusammengesetzte, aus Zeus,

Xqvo?j vrjaog, zuerst von den Makedonen Ale- Poseidon, Herakles und Helios bestehende Statuen-

xanders an der Miinde des Indus erkundet, Plin. gruppe, die sich jetzt in der Sammlung Jakobsen
VI 80; bei Dion. per. 589 als Jnsel des Sonnen- zu Kopenhagen beflndet. Etwas trocken in der

aufgangs' auf Taprobane bezogen; Mela III 70 Behandlung und stark pathetisch in der Auf-

sucht sie samt Argyre in mari Eoo, und so findet 10 fassung veranschaulicht sie sehr lehrreich den

sich in der Tab. Pent. AR(gire) GIRSE, ins. Barrokstil des 2. Jhdts. n. Chr. Der Schulzu-

Chrisi beim Geogr. Rav. 420, 14 von Taprobane sammenhang mit Aristeas (s. d. Nr. 16) und Pa-
abgesondert im gangetischen Golfe; im Peripl. pias ist unverkennbar. Bull. com. 1886, 316ff.

mar. Erythr. 60 wird von den grossen Kolandia- tab. X. XI. Einzelne Stiicke aus der Gruppe bei

schiffen gesprochen, welche zum Ganges und nach Arndt-Bruckmann Einzelverkauf 166—170.

Chr. segeln
j § 63 von der hinterindischen , am [C. Robert.]

aussersten Ende der Welt gegen Sonnenaufgang Chryses (X^varjs). l)EinPriesterdesApollon

gelegenen oceanischen Insel Chr., welche das beste 2fMv&evs von Chryse, KUla und Tenedos im alte-

Schildkrot (xslmvrj %(w<jovrjoi(Qzixij) liefert; von sten Teil der Ilias I, betet zu seinem Gotte, dass

da an gegen Norden liegt die serische Haupt- 20 er die Achaier mit seinen Pestpfeilen heimsuchen

stadt Thinai. Erst Ptolemaios unterscheidet ein moge (37f.), weil er, obgleich mit des Gottes Binden

Goldland (skr. Suvarna-bhiimi) und eine goldene geschmiickt und mit reichlichen LSsegeschenken

Halbinsel (skr. Suvarna-dvipa). Die Araber ver- versehen, doch vergeblich im Griechenlager vor

standen unter .Goldland' und .Goldinsel' die Ost- Ilion um Riickgabe seiner Tochter gebeten hatte.

lichen Lander und Inseln iiberhaupt, zumal Su- Agamemnon wies ihn, obgleich Ch. den Achaiern

mutra; zuletzt jagten die Portugiesen einer ilha gliickliche Eroberung Ilions und frohliche Heim-

de ouro nach, glaubten sie an der Westseite von kehr wunschte, trotz der Pursprache der andem
Sumatra zu erreichen, fanden jedoch wirklich Gold Achaier, mit harten drohenden Worten ab (8—33).

nur in Menangcabo und in Pahang. (Jawa be- Als der Gott den Fluch des Priesters erhort,

sass den Ruf Goldschatze zu besitzen; aber diese 30 bringt in der (nach Christ gleichfalls alten) *0<5i;a-

vulcanische Insel besitzt kein Gold. oicog jiQeojisia 430—487 Odysseus im Auftrag Aga-
[Tomaschek.] memnons auf einer Wasserfahrt die Chryseis zu-

Chrysermos. 1) Sohn des Herakleitos aus nick i; Xgvorjv (437) und giebt sie ihrem ,lieben

Alexandreia. Zvyyerijg ftaodews Iltofofiaiov (d. h. Vater Ch.' (441f.) zuriick, worauf Ch. mit Erfolg

Ptolemaios III. 247—223) xal e^rjyrjxtjg nal sill zum Apollon um Beendigung der den Achaiern

xwv laxQwv, xal ijiiordrrjs xov Movouov , Bull. verderblichen Pest fleht (450ff.). Hier ist der

hell. Ill 470 nr. 2 = Dittenberger Syll. 169. Wohnort des Ch. deutlich Chryse. Tiber die Epi-

[Kirchner.] sode, welche (370—384) diese Angaben von An-

2) Aus Alexandreia, Stoiker, als Schiiler des fang bis zur Riicksendung eg X$v<it]v (390) wieder -

Antipatros von Tarsos (oder des Diogenes von 40 holt und ausdichtet, s. Chryseis Nr. 1. Daselbst

Babylon?) genannt im Index Stoicorum Hercula- auch das Notige iiber die antike Controverse,

nensis (Riv. di fllol. Ill) col. LII. [v. Arnim.] welche auch das k Xgvarjv in ihr Bereich zog

3) Arzt aus der Schule der Herophileer (Sext. und neben der Deutung rig %6liv auch die = rig

Emp. Pyrr. I 84), war Lehrer des Herakleides xaxeQa (!) in Erwiigung zog (Eustath. p. 121, 2f.).

von Erythrai (Gal. VIII 743), eines Zeitgenossen Um das Apollonheiligtum des Ch. dem troischen

des Strabon (XIV 645), und des Apollonios Mys Festlande zusprechen zu konnen, scheute man
(Schoene De Aristoxeni neQi ttjg 'HQoqolkov ai- keine Schwierigkeit ; alte fiv&oyga<plat sollen Ch.

geoecog libro XIII a Galeno adhibito, Bonn. Diss. zum Sohn des Ardys (offenbar Eponymen von Ar-

1893, 15, 2), lebte also um die Mitte des 1. Jhdts. dynion) und Bruder des Brises gemacht und beider

v. Chr. Er wird von Plinius und Galen ange- 50 Tochter , Astynome (= Chryseis) und Hippoda-

fiihrt; von ersterem (n. h, XXII 71) erfahren wir, meia (= Briseis), in den beiden nur eine Tage-

dass er die in Wein abgekochte Asphodillwurzel reise von einander entfernten festlandischen Stadten

gegen Anschwellung der Ohr- und Halsdiiisen ge- Chryse und Pedasos am Satnioeis angesetzt haben

geben habe, der letztere erwahnt seine Pulsdefi- (Eustath. p. 77, 39ff.}. Ohne solche Anhangsel

nition (VITI 741) und die Composition eines pa- geben die homerische Erzahlung wieder Platon,

stillus Chrysermi (XIII 243). [M. Wellmann.] der sie unter Ausscheidung aller ftifirjate des

Chryseros (XevasQ(og). 1) Athener {'A&uo- Dichters referiert (Rep. Ill p. 392 c. 393 d). Apoll.

vers). 'Hycitmv kfrjpmv um 112 n. Chr., CIA ni bibl. epit. IV 1. Hygin. fab. 106. 121 (erste

1094. [Kirchner.] Halfte). Tzetz. Lyk. 298 (wo die tochter wie im
.2) Spartaner, Geionte aus der Zeit nach II. 60 Schol. AD Tl. 392 und bei Eesychios Astynome

Aurelius, CIG I 1248. [Niese.J heisst; Tzetz. Antehom.Astynomeia). Unverandert

3) Praepositus sacri cubiculi unter dem Kaiser wiederholt die homerische Handlung ferner Plut.

Zeno, Cod. lust. XI 69, 1. [Seeck.] de vita et poesi Homeri I 7, wo Chryseis in Chrysa

4) Flavins Chryseros aus Aphrodisias, Bild- selbst gefangen genommen wird; Christodor. Anth.

hauer, gehflrt zu einer schon durch mehrere In- Pal. IX 385, wo unter den Inhaltsangaben der

schriften (Loewy Inschr. gr. Bildh. 364—368) 24 Iliasgesange Xqvoov hxai fur den ersten an-

bekannten Kunstlerfamilie, die in der Kaiserzeit, gegeben wird (= naqdyQaaig xfjg 'Ofi. 'RtdSog A,
wahrscheinlich unter Traian und Hadrian, in Rom II p. 651 Bekk.); Dion. Chrysost. or. 61 [Xqv-
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arjtg) p. 581. Aristeid. ars rhet. 114, 1. Lukian. de XVIII 1883, 258) das Argumentum der nur in
sacrif. 3. Christodor. Anth. Pal. n 85 (Beschrei- fiinf Bruchstiicken (frg. 650 a bis 653 Ddf.) uber-
bung des Ch. mit Scepter). Diktys wiederholt lebendenTragoedieZeuw^desSophokleserkennen.
II 14. 28—30. 33 die homerische Darstelhing Der von Ribbeck a. O. reconstruierte Ch. des
vom,ZminthischenApollonpriesterCh.', nennt zwar Pacuvius soil nach Naeke, Nauck und Rib-
die Insel Chryse nicht, denkt aber an sie, da er beck ebenfalls auf dieses verlorene Drama des
am zminthischen Altar Philoktetes von der Schlange Sophokles, nach v. Wilamowitz (a. O. 257)
(der Chryse) gebissen werden lasst (14); II 47 vielmehr auf ein nacheuripideisch.es Drama des
schickt der dankerfullte Ch. seine von Odysseus Iphigenienkreises zuriickgehen.
zuriickgebrachte Tochter dem Agamemnon wieder. 10 2) Ch. der Jiingere, Sohn der Chryseis von
IV 18 birgt Ch. den aus Ilion fliehenden Seher Agamemnon, Enkel des alteren Ch., wohnte auf
Helenos im Tempel verrat ihm Ilions Schicksal der Insel Zminthe nach Hygin. fab. 120. Sein
und bringt ihn dann sicher zu den Griechen, denen Eingreifen in die Iphigenienhandlung (121) und
Helenos den Sieg verkilndet; alles Neuerungen die Riickfiihrung seiner Sage auf Sophokles Tra-
zu Homeros. Die Fragen nach der ortlichen An- goedie Xqvotjs s. o. unter Nr. 1 a. E. Seine
setzung der Heimat des Ch. bei Homeros erortert letzten Lebensscbieksale behandelteinenachv.Wi-
im Anschluss an Apollodors Commentar n. ve<ov lamowitz (a. O. 256) von Sophokles benutzte,
Strab. XIII 612f.; vgl. Art. Chryse Nr. 9 und in unseien Quellen auf den Bootcoqov avankovg
Chryseis Nr. 1. Eine ganz neue Legende ttber des Dionysios von Byzanz (p. 33 ed. Wescher)
Ch. hat Polemon frg. 31 aus Schol. AD H. I 39, 20 zuruckgehende Sage; vgl. die xXeiovs bei Steph.
ausfuhrlicher zu lesen bei Eustath. z. d. St. p. 34, Byz. s. X^vaorcoXig und Hesych. Miles, orig.

20ff., FHG III 124f. Der Scholiast (und mit ihm Constantinop. VI frg. 4. 11 aus Const. Por-
C. Muller FHG a. O., der den Eustathios nicht phyr. de Them. II 8f., FHG IV 148. Sie lautet:
mit ausschreibt), verschweigt namlich, was Eu- Nach dem Tode des Agamemnon flieht Ch. II.

stathios berichtet, dass in Chryse, einer mysischen vor den Nachstellungen der Klytaimnestra und
Stadt, der Apollonpriester Krinis mit dem Apollon- kommt auf der Suche nach Iphigeneia in die

priester Ch. verkehrte. Auf diesen Verkehr wird spater nach ihm Chrysopolis benannte bithynische
die auch im Scholion erzahlte Legende von der Stadt, die Byzanz gegenuberliegt. Dort stirbt

Stiftung des Apollon-2'
J
a(i'^ni?-Heiligtums in Chryse er und wird begraben; in einer spateren Bre-

(nach dem Scholion im troischen rdnog Sftlvd-og), 30 chung (Et. M. s. XQvoojtoUg, kurzer Tzetz. Lyk.
anlasslich einer Mauseplage, zuruckgefiihrt. Dieser 183) wird Iphigeneia sogar zur Schwester des

Vorgang soil den Ch. ermutigt haben, dem glei- Ch. II., also Tochter Agamemnons von der Chry-
chen Gotte auch seine aus Homeros bekannte Bitte, se'is ; sie soil von den Tauroskythen geraubt und
betreffend die geraubte Tochter, vorzutragen. Mit zur Artemispriesterin gemacht sein. TJber die

den spateren Schicksalen des Ch. beschiiftigt sich Beziehungen dieser Localsage zum Kult der Chryse
eine Sage, die in die Orestes- und Iphigeniensage einer- und der athenischen Colonisation anderseits

hiniiberspielt und selbst wieder Weiterbildungen s. v. Wilamowitz a. O. 257f. [Tiimpel.]

erfahren hat. Bei Hygin. (fab. 121, zweite Halfte; Chrysippa, eine von Steph. Byz. erwahnte,
vgl. 120 Schluss) lesen wir : Agamemnon schickte sonst unbekannte Stadt Kilikiens. [Ruge.]
dem Ch. seine Tochter Chryseis, die von Achilleus 40 Chrysippe {Xevoinnr)). 1) Tochter des Iros,

in Mysien gefangen genommen war, schwanger von Phthios Gattin des Hellen, des Eponymos
zuruck; diese leugnete aber ihrem Vater gegen- der thessalischen Stadt (!) Hellas; Steph. Byz.
uber , von Agamemnon beruhrt zu sein , und be- s. 'EXXdg, Als Tochter des Eponymos von Ira-Hiera

hauptete, als doch endlich Ch. der Jiingere gehOrt sie zudenmalischen'Jgifrf =7s^t(PliiloL
geboren wurde, sie habe ihn von Apollon em- N.F. Ill 1890, 229f.).

pfangen. Als aber Iphigenie und Orestes mit 2) Eine Danaide, die ihren Brautigam Chry-
Pylades und dem taurischen Artemisidol zu Ch. sippos, Sohn des Aigyptos, totet; Apollod. Bibl.

I. nach der Jnsel Zminthe' (120 Schluss) kommt II 1, 5.

und (was im Text vermisst wird) Thoas die Flueht- 3) Tochter des Hydaspes, verliebt sich in ihren

linge und Tempelrauber verfolgt und die Aus- 50 Vater und weiss ein Beilager mit ihm in dunkler
lieferung verlangt, bei Ch. II. auch Erfolg hat Nacht unter Beihfllfe ihrer Amme herbeizufiihren.

(121), da ermittelt Ch. I., dass die verfolgten Ge- Der Vater begrabt, als er es erfahrt, die Kupp-
schwisterKinder des Agamemnon sind, worauf Chry- lerin lebendig, pfahlt die Tochter und stiirzt sich

se'is ihrem Sohne, oder Ch. I. seinem Enkel Ch. H. aus Gram in den Indosfluss, der nach ihm Hy-
(Text qui [d. i. Chryses I.] Chrysi [d. i. dem II.] daspes genannt wird ; eine apokryphe Geschichte

filio suo) seine wahre Abstammung (namlich von bei Ps.-Plut. de fluv. 1 , 1. Vgl. Schol. Dion.

Agamemnon, nicht von Apollon) enthullt und ihn Per. 1139. [Tumpel.]

darauf aufmerksam macht, dass er Halbbruder Chrysippos (Xovoix.-iog). 1) Sohn des Pelops.

von Iphigeneia und Orestes sei. Darauf ver- Eine peloponnesische Sagengestalt, schoner Knabe,
zichtet Ch. II. auf Auslieferung, totet vielmehr 60 der friih stirbt (vgl. die Liste solcher bei Hygin.
im Verein mit Orestes den Thoas und entlasst fab. 271). Seine Sage ist an verschiedenen Orten
die Fliichtlinge unversehrt nach M^ykenai. So der und nach zwei verschiedenen Richtungen aus-

von Bunte (ed. p. 100) und Ribbeck (ROm. gebildet.

Trag. 249, 2) richtig gestellte Text, in dem Naeke A. Peloponnesische Sage. Eine in meh-
(Opusc. I 91), Nauck (TGF 229f.), Welcker (Gr. reren Brechungen vorliegende, aber ubereinstim-

Trag.I210ff.),Ribbeck(a.O.249f.;trag.rel.p.71. mende, bei Thukydidcs I 9, der aus des Hellanikos

284) und Robert (Arch. Zeit. XXXn 1874, 134) Apyouxd schopft (U. Kohler Comment. Momm-
unter Zustimmung von v. Wilamowitz (Herm. sen. 375), kurz angedeutete und in einem langeren,
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wohl echten Fragment (42) des Hellanikos er-

haltene tTberlieferung ergiebt folgendes: Ch. ist

der Sohn des Pelops und der Nymphe Axioehe
(Schol. Eurip. Or. 4. Schol. Pind. 0. 1 144) oder

der Danais (die unter Plutarchs Namen gehende
Parall. min. 33), jedenfalls nicht der Hippodameia
(Schol. Horn. II. II 105. Hygin. fab. 85). Da Pelops
ihn yor alien seinen Kindern (Liste im Schol. Eur.
Or. 4. Schol. Pind. 01. 1 144) liebt, ffirchtet Hippo-
dameia, dass er diesem statt ihren SOhnen Atreus, 10
Thyestes u. s. w. die HerTschaft vererben werde.
Auf ihr Anstiften t8ten sie ihn. Thuc. I 9 (der

nur Atreus nennt). Schol. Horn. II. II 105 AD
(Hellanikos frg. 42) und BTwl. Platon Kratyl.

395 B. Schol. Eurip. Or. 4. Tzetz. Chil. I 415ff.

Hygin. fab. 85. Paus. VI 20, 7. Nach Dieuchi-

das von Megara bei Schol. Apoll. Ehod. I 517 =
FHG IV 390 frg. 8 floh Alkathoos, Sohn des

Pelops, wegen Ermordung des Ch. aus Megara
(sic). Nach Entdeckung des Mordes verbannt20
Pelops seine Sohne und flucht ihnen (Schol. II. II

105 AD), nach Paus. VI 20, 7 und Parallel, min.

33 muss auch Hippodameia nach Mideia fliehen,

nach Hygin. fab. 85. 243 tctet sie sich selbst.

B. Die andere Sage erzahlt yon einem Raube
des Ch. Sie ist in zwei Formen erhalten. a) Pra-
xilla von Sekyon frg. 6 Bgk.4 bei Athen. XIII
603 A hat erzahlt, Ch. sei von Zeus geraubt wor-
den. Dieselbe Version bei Hygin. fab. 271 , wo
aber der fliichtige Verfasser aus 'O Zevg seiner 30
mythographischen Quelle Grjosug verlesen hat,

und Clemens Alexandr. Protrept. 2, 33 p. 9 S.,

s. v. Wilamowitz Ind. lect. Greifswld. 1880/81,

13. Unhaltbar ist Schneide wins Hypothese uber

die Sagenform der Praxilla, Abh. d. Getting. Ges.

d. Wiss. V 1853, 180. — b) Eine zweite Form
bringt Ch. mit Laios von Thehen zusammen, sie

ist erfunden von dem Dichter des Epos Oidipo-

deia, als dessen Hypothesis das Schol. Eurip.

Phoin. 1760 (Peisandros) nach Ausscheidung ge- 40
ringer Interpolationen nachgewiesen ist von Beth e

Theban. Heldenl. 4ff. Laios von Theben raubt
den schOnen Sohn des Pelops Ch. aus Pisa und
schandet ihn ; vor Scham tctet sich Ch. selbst.

Als die Thebaner dies erste Beispiel von Knaben-
liebe (aus wissenschaftlichen ErOrterungen fiber

das Aufkommen der Paederastie Athen. XIII
602 f, Aelian. v. h. XIH 5. Suid. s. Bdfiv^g)
ungestraft lassen, sendet, durch diesen Frevel

verletzt , die auf dem Kithairon thronende "Hqo. 50
yafioaxolog zur Strafe die Sphinx, und sie ver-

nichtet den Laios und sein Haus durch seinen

Sohn Oidipus. — c) Diese Sage vom Raube des

Ch. durch Laios liegt uns ausserdem in mehre-
ren Brechungen vor, die teils eines meist nicht

kenntlichen kiinstlerischen Zweckes wegen, teils

durch WiUkiir der contaminierenden Mythogra-
phen etwas variiert sind, vgl. Be the Theban.
Heldenl. 13ff. Bei Apollod. Ill § 44 Wagn.
wird der Aufenthalt des Laios bei Pelops mit 60
seiner Vertreibung aus Theben durch Amphion
und Zethos motiviert und erzahlt , Laios habe
sich in Ch. verliebt, als er ihn im Wagenlenken
unterrichtete. Nach Hygin. fab. 85 wird Ch. in

Nemea von Laios geraubt. Nach den Hypotheseis A
zu Euripides Phoenissen (Schol. ed. Ed. Schwartz
I p. 244, 4ff.) und zu Aischylos Sieben g. Th.
flucht Pelops dem Laios, er solle nie Kinder

zeugen , oder sein Sohn mOge ihn tOten , ebenso
in Schol. Eurip. Phoen. 60 (nicht aus der Oidi-

podie, s. v. Wilamowitz Ind. lect. Gotting. 1893,
10 Anm.).

Apollon von Delphi ist Racher des geschan-

deten Ch. nach dem vor den Phoenissen des Eu-
ripides in ABM (Schol. Eurip. ed. Schwartz
p. 243 , 14ff.) erhaltenen hexametrischen Orakel
(vgl. Anth. Pal. XIV 76). Wie es scheint, ist

diese Version auf einer praenestinischen Ciste

Mon. d. Inst. VIII 29/30 = Benndorf Wien.
Vorlegebl. 1889, VIII 2 dargestellt (Be the
Theb. Heldenl. 14 mit Anm. 19). Sehr merk-
wiirdig ist die Notiz im Schol. Eurip. Phoeniss.

60 xiv'eg Se cpaaiv , oxi Acuog avflge&rj vsio OiSt-

ziodog, o'u aficpoTEQoi tjqcdv Xgvolimov. Bei Hy-
gin. fab. 85 und Tzetz. Chil. I 415 ist die Ver-

sion vom Raube des Ch. durch Laios mit der

unter A gegebenen Version verbunden durch die

Erfindung, Pelops habe Ch. durch einen Krieg
aus der Gewalt des Laios befreit. Wertlos, wefl.

aus Thukydides Worten irrtiimlich herausgespon-
nen, ist die Notiz im Schol. Thukyd. I 9, Pelops
selbst habe den Ch. getOtet, und Atreus sei aus
Furcht vor gleichem Schicksal entflohen. Die
Erzahlung in den unter Plutarchs Schriften ge-

henden Parallela minora c. 33 (aus einem mytho-
graphischen Handbuche) hat v. Wilamowitz
Ind. lect. Gott. 1893, 9 fur die Tragoedie Ch.
des Euripides in Anspruch nehmen zu diirfen ge-

glaubt: Laios raubt den Ch. , Sohn des Pelops
und der Nymphe Danais, doch wird dieser von
seinen Stiefbriidern, den Sohnen der Hippodameia,
Atreus und Thyestes, befreit; vergeblich mahnt
sie diese, den Ch. zu toten. Endlich ermordet
sie ihn* selbst. Laios, auf den der Verdacht des
Mordes fallt, wird durch die Aussage des sterben-

den Ch. entlastet, Hippodameia wird verbannt.

Vgl. uber den Ch. des Euripides Welcker
Gr. Trag. II 533. Nauck FTG p. 632. Nach
Suidas hat auch Lykophron eine Tragoedie Ch.
geschrieben, ferner Accius: Ribbeck Rom. Trag.
344. 444. Uber die dem Diogenes von Sinope
von Diog. Laert, VI 80 zugeschriebene Tragoedie
Ch. s. Nauck FTG p. 808; vgl. Suidas s. Ato-
yhrjg rj Olvd/naog 'A&tjvaTog xgayixdg. Eine Ko-
moedie Ch. schrieb Strattis (Kock FCA I 726).

Von Darstellungen des Raubes des Ch. durch
Laios sind sicher die der praenestinischen Ciste

Mon. d. Inst. VIII 29/30 (s. o.), zweier unter-

italigcher Vasen bei Overbeck Her. Gall. I 1

(= Berlin 3239) und 2 (= Neapel 1769) und
auch die abgekiirzte einer attischen Vase schOnen

Stils, Wiener Vorlegebl. Serie VI Taf. 11, 2 =
Roscher Myth. Lex. I 903f.

2) Sohn des Aigyptos und einer Fran aus

Tyros, Brautigam der Chrysippe, Tochter des Da-
naos und einer Frau von Memphis, Apollod. Bibl.

H § 18 Wagn. Hygin. fab. 170.

3) Grunder der kilikischen Stadt Xpyoaxa,
Steph. Byz. s. v.

4) Sohn des Aiolos und der Laistrygonin Trj-

XexwQa, die jenem sechs Tochter und sechs Sohne
gebar, Paroemiograph. Apostol. I 38 aus einem
Homerscholion zu Od. X 6, das auch Eustath.

p. 1645, 4 ausgeschrieben hat.

5) Wagenlenker des Kastor auf der attischen

Hydria des Meidias 4. Jhdts. (W. Klein Vasen
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mit Meistersignaturen 197), abgebildet bei Mil-
lin Gall. myth. 94, 385 = Wiener Vorlegebl.
IV 1. [Bethe.]

6) XQvoimrog , athenischer Archon, wohl in
den letzten Jahren des Kaisers Tiberius, 'Erp.

&QX- 1885, 64. [y. Schoeffer.]

7) Schutzverwandter in Athen, der mit seinem
Bruder im J. 335 v. Chr. ein Talent Silber schenkte,
darauf bei einer Teurung mehr als 10 000 Scheffel

Getreide einfiihrte und zu dem ublichen Preise
von funf Drachmen verkaufte und im J. 327/6
wiederum ein Talent dem Volke als Geschenk
uberliess, Dem. XXXTV 38. 39 ; vgl. fiber die letzt-

erwahnte Zeitbestimmung Thalheim Aufsatze
fur M. Hertz 59, 1. Blass Att. Bereds. Ill 2 1,

578, 3. Fur Ch. ist die unter des Demosthenes
Namen auf uns gekommene 44. Rede vjisq Xqv-
ci'xztov itQog rtjv &OQfj,imvog imQayQacpf/v im J. 327/6
gehalten; vgl. ausser Thalheim und Blass a.

O. noeh S chafer Dem. B. 300ff.

8) Sohn des Ch., Boioticr. Teilnehmer an
den Soterien in Delphoi als avrjo yoqevx^g zwischen
270—260, Wescher-Foucartlnscr. de Delphes
4; vgl. uber die Zeit Pomtow Jahrb. f. Philol.

1894, 501ff.

J>) Sohn des Apollonidas, Rhodier. 'Ays/tcov

afiio&og kni xe Aqxovfiav xal Ho.Qafi'ktia.g in einer

Weihinschrift des xoivdv Tag/Mavwv, gefunden in

Mughla in Karien, Bull. hell. X 486.

[Kirchner.]

10) Ein Sclave Ciceros , wurde von diesem
wegen seiner litterarischen Bildung geschatzt, frei-

gelassen und seinem Sohne als Paedagog beige-
geben (Cic. ad Q. fr. IH 4, 5. 5, 6; ad Att. VII
2, 8). ,Er tauschte aber das Vertrauen des Herrn,
denn im J. 704 = 50 ging er nach Verubung von
Unterschlagungen durch; Cicero erklarte daher
seine Freilassung fur ungiiltig (ad Att. VII 2, 8.

5, 3). [Miinzer.]

11) Verwandter des Arztes Postumius Marinus,
Sohn eines Mithridates ; fur ihn und seine Familie
erbittet Plinius von Traian das Burgerrecht, Plin.

ad Trai. 11, 2. [Stein.]

12) Urn 460 Presbyter in Jerusalem. Unsere
Kenntnis von seinem Lebensgang stammt aus der
Vita des Euthymios von Kyrillos von Skythopolis
(ed, Montfaucon Analecta gr. 1688 I 1—99).
Er war aus seiner Heimat KappadoMen, wo er

sich die weltliche Bildung angeeignet hatte, mit
zwei Brudern nach Palaestina, gekommen um die

MCnchsgelubde unter den Augen des berfihmten
Euthymios zu erfullen. Er wurde in dessen Kloster
Oikonomos, dann durch Iuvenalis yon Jerusalem
zum Presbyter geweiht und ist wohl um 470 ge-

storben. Als Schriftsteller hat er die Heiligen-
leben gepflegt, fur Kyrillos war er ein ftavftaoiog

ovyyoayevg. Photios kennt Bibl. c. 171 von ihm
ein gyMOi/iiov el; xov fidgrvga &eodo>QOv, die Mit-
teilung, dass er darin nebenher einen seiner Vor-

ganger Lukianos ausgeschrieben habe, beruht auf
einem Missverstandnis des Photios. Fragmente
jenes Enkomion werden von Eustratios in seinem
Werk fiber den Seelenschlaf c. 22 (ed. Allatius
p. 508—513) citiert. In ahnlieher Weise hat Ch.
die Gottesgebarerin, den Erzengel Michael, Johan-
nes den Taufer gefeiert; handschriftlich ist wohl
das meiste noch im Grundtexte vorhanden, aber
entweder gar nicht oder nur in lateinischen tJber-

setzungen herausgegeben. Charakteristisch ist fiir

Ch. die reichliche Benutzung griechischer Littera-

tur und Mythologie, iiberhaupt das Prunken mit
einer dem Gegenstande ganz fremden Gelehrsam-
keit; in der Kirche vorgetragen kOnnen wir uns
seine Enkomien nicht denken. Vgl. Cave Script,

eccl. hist. lit. I 287, der ohne Grund zwei Ch. in
gleicher Stellung und um dieselbe Zeit unter-
scheidet. [Jiilicher.]

10 IS) Sohn des Ariston aus Akraiphia, wird als

Sieger mit epischen Dichtungen erwahnt in der
Siegerliste der fiinfjahrigen Ilrwia zu Akraiphia
IGS I 4147, 12 (Zeit des Caesar). [Sakolowski.]

14) Dritter Scholarch der Stoa, geburtig aus
Soloi in Kilikien. Die zweite Version bei Diog.
Laert. Vn 179 (aus Alexander Polyhistor iv 8ia-

So%aig) und Suid. s. v. (vgl. Dio Prus. or. 32 § 53),
die ihn einen Tarsenser necnt, wird durch Strab.
XIV 671 dahin richtig gestellt, dass sein Vater ein

20 Tarsenser war, der nach Soloi ubersiedelte. Name
des Vaters Apollonios (so Diog. Laert. a. a. O.)
oder Apollonides (so Suid.). Fur die Bestimmung
der Lebenszeit des Ch. ist auszugehen von dem
apollodorischen Zeugnis (bei Diog. Laert. 184),
das ihn 01. 143 (208—204 v. Chr.) 73 jahrig
sterben lasst. Die Angaben bei Ps.-Lukian Ma-
xgoflioi 20 (Ch. wird 81 Jahre alt) und Val. Max.
VHI 7 est. 10 (Ch. beginnt im 80. Lebensjahre
den 39. Band seiner logischen Untersuchungen)

30 gehen auf eine gemeinsame altere Quelle zuruck,

kOnnen aber gegen das ausdriickliche Zeugnis
Apollodors nicht in Betracht kommen. Also Ge-
burt zwischen 281 und 277, Tod zwischen 208 und
204. Es ist daher unmoglich, den Ch. noch zum
Schiiler Zenons zu machen (Diog. Laert. 179 axov-
oag Zr/vcovog, doch fahrt er fort : rj KXedv&ovg dig

Acoxkfjg xal ol TiXeiovg), da Zenon wabrscheinlich
264/263 starb. Ch. wird ungefahr 260 nach Athen
gekommen sein, wo damals als Nachfolger Zenons

40Kleanthes der stoischen Schule vorstand. An
ausserem Erfolg wurde die Lehrthatigkeit des
Kleanthes weit iibertroffen durch die des Ariston
von Chios und des Akademikers Arkesilaos. Ch,
hat den Arkesilaos und seinen Nachfolger Laky-
des eifrig gehert (Sotion bei Diog. Laert. 183),
den Ariston trotz seiner grossen ZuhOrerzahl ge-

ring geachtet. Massgebend fiir seine Entwicklung
wurde in erster Linie der Unterricht des Klean-
thes. Auch was er von Arkesilaos lernte, hat er

50 nur zum Ausbau und zur Verteidigung des von
Kleanthes ihm iiberlieferten Systems benutzt. Dass
die Schrift xard zijg ovvrj-frsiag, in der die skepti-

schen Grunde gegen die Sinneswahrnehmung dar-
gestellt waren, einer akademischen Epoche seiner
Entwicklung entstammte, geht aus Plut. de Stoic,

repugn, c. 10 mit Sicherheit hervor. Denn die
sieben Bucher jieqi (lies vxio) xijg owri&tfag noog
roQytxmdrjv, welche die Widerlegung der skepti-
schen Grunde enthielten, bildeten ein selbstan-

60 diges Ganze, ein besonderes avvrayfia, verschieden
von den sechs Buchern xaza xijg avvrt&e'uxg ziQog

Mrjxf>6da>Qov. Es ist also die Annahme ausge-
schlossen, dass Ch. die skeptischen Grunde nur
darstellte um sie im weiteren Verlauf des Werkes
zu widerlegen. Plutarch sagt, dass Ch. den Arke-
silaos durch Vermehrung der skeptischen Grunde
zu iiberbieten suchte und dass er sich nicht mit
trockener Herzahlung der Grunde begniigte, son-
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dem als em leidenschaftlicher Anwalt der Skepsis
gegen ihre Feinde losfuhr, Aber bald wandte er

sich selbst von der Skepsis ab und dem atoischen

Dogmatismus zu. Sein eingehendes Studium der
akademisohen Philosophie sollte nun der Stoa zu
gute kommen. Es befahigte ihn, den stoischen
Dogmatismus, der zu Kleantbes Zeiten von Arke-
silaos in die Enge getrieben worden war, durch
sorgfaltige, begriffliche und logische DurchMldung

hi £a>vzog asiearri avzov bei Diog. Laert. 179 ein

iibertreibender und missverstandlicher Ausdruck
ist. Als ein Beweis seines hohen Selbstgefiihles

wird Diog. Laert. 185 (nach Demetrios iv 6/j.o>-

vvpoig) angefiihrt, dass er jzqwzos iftaQorjoe o%o-
Xfjv v7iai#Qov s%uv iv Avxsiq>. Diese Nachricht
mit Zeller auf bei Lebzeiten des Kleanthes ge-
haltene Vorlesungen des Ch. zu bezieben, sehe
ich keinen Grund. Das Charakteristische dieser

gegen die skeptiscben Griindezu verscbanzen und 10 Lyceumsvorlesung war, dass sich zu ihr nicbt nur,
ihm nicbt nur fiir seine Zeit das Ubergewicht
tiber die ilbrigen atheniscben Schulen zu verleihen,

sondern aucb zu der universellen Verbreitung des
Stoicismus den Grund zu legen, welehe ihn zu
einem Hauptfactor der spateren romisch-griechi-

schen Kultur bis zum Ausgang des Altertums ge-
macht hat. Daher sagte man: d pi) yao tfv Xqi'i-

amnog, ovx av fjv Zzod, und sein Neffe Aristokreon
nennt ihn in einem Epigramm xwv 'Axadtj/iiaxcov

wie zu den regelmassigen Collegien, angemeldete
und Honorar zahlende Schiiler, sondern jeder, der
wollte, einfinden konnte.

Nach dem 232/231 erfolgten Tode des Kleanthes
wurde Ch. sein Nachfolger. Abgesehen von seinem
Schwestersohn Aristokreon kennen wir nur zwei
namhafte Schiiler des Ch., Zenon von Tarsos und
Diogenes von Babylon, die beide nach einander
Schulhaupter der Stoa gewesen sind. Gleichwohl

oxQayyalidcov xcatlba. Schon friih zeigte sich seine 20 kann nicht bezweifelt werden , dass seine Lehr-
hervorragende logische Begabung, mit der sich

ein ausdauernder Fleiss verband. Seine Belesen-
heit erstreckt sieh nicht nur auf die ganze philo-

sophische Litteratur (namentlich hat er auch den
Aristoteles eingehend studiert), sondern auch auf
die Dichter. Viele seiner Schriften waren mit
Anfuhrungen aus Homer, Hesiod, Euripides u. s. w.
vollgepfropft. Auch war er einer der grOssten Viel-

schreiber des Altertums. Angeblich soil er tag-

thatigkeit eine ausgebreitete und tiefgreifende war.
Schiiler sind wohl grOsstenteils die Adressaten
seiner Schriften , unter denen sich nur wenige
namhafte oder auch nur anderweitig bekannte
Manner befinden. Keine seiner zahlreichen Schrif-

ten hat er einem Fiirsten gewidmet, einen Ruf
nach Alexandreia in stolzem Unabhangigkeitsge-
fiihl abgelehnt (Diog. Laert. 185). Dagegen hat
er das athenische Biirgerrecht angenommen, im

lich im Durchschnitt 500 axiyoi geschrieben haben 30 Gegensatz zu Zenon und Kleanthes, die es ab
(Diokles bei Diog. Laert. 181). Die Zahl der
Biicher wird auf 705 angegeben (ebd. 180). Seine
ganze Schriftstellerei trug einen gelehrt schul-

massigen Charakter. Es war ihm nur urn die

Sache zu thun. Auf geschmackvolle Form legte

er kein Gewicht. Im Ausdruck teils vulgar, teils

in terminologischer , nur dem Eingewcihten ver-

standlicher Schulsprache sich bewegend, im Satz-

bau verworren, dazu voll von Abschweifungen und

lehnten
,

firj <5dfcoot zag avx&v jzaxQidas adixuv
(Pint, de Stoic, repugn. 4 p. 1034 A.). Die Schrift-

stellerei des Ch. wurden wir noch besser ihrem
ganzen Umfange nach iiberblicken, wenn das von
Diogenes mitgeteilte Schriftenverzeichnis sich voll-

standig erhalten hatte. Aber die grosse Liicke

am Schluss des siebenten Buches hat, ausser der
ferneren Geschichte der Stoa, auch den grOsseren
Teil des Verzeichnisses verschlungen. Es zerfiel,

endlosen Wiederholungen
, war Ch. nach dem 40 der Einteilung des Systems gemass, in ein loyixov,

Urteil des Dionys von Halikarnass de comp. verb.

4 p. 31 Reiske unter alien namhaften Autoren
der schlechteste Stilist.

Dass sich Ch. in seinerJugend, ehe erPhilosophie
zu studieren begann, zum Wettlaufer ausgebildet
habe (Diog. Laert. 179), ist wohl samt der ahn-
lichen t)berlieferung ilber Kleanthes (ovzog jiq&tov
yv jcvxzrjQ, Antisthenes iv diaSoyalg bei Diog.
Laert. 168) mit Zeller fur eine sinnreiche Erfin

ri&ixov, (pvoixov ftigog. Ausgefallen ist das ganze
Verzeichnis der physischen Schriften und von dem
der ethischen der grOssere Teil. Aber auch in

dem Katalog der logischen Schriften befindet sich

eine kleinere Liicke, und zwar gleich am Anfang.
Denn wahrend von den vier Abteilungen, in welehe
nach Diog. a. a. O. 198 (loyixov to'jiop ra xwv
7iQO£tQt]

t

uivcov ZEzxaQoiv Starpogwv ixxog ovza u. 8. w.)

das Verzeichnis der logischen Schriften zerfiel, die
dung zu halten, die das unterschiedliche Wesen der 50 zweite, dritte, vierte besondere Uberschriften haben
beiden Manner symbolisch zum Ausdrnck bringen
soil. Die Nachricht, dass er durch die Confiscation
seines vaterlichen Vermogens veranlasst wurde,
sich der Philosophie zu widmen (Hekaton bei Diog.
Laert. 181), ist, wenn glaubwiirdig, auf das Er-
greifen der Philosophie als Lebensberuf zu be-
zieben, nicht auf den Beginn seiner athenischen
Studienzeit. Dass er spater hflchst einfach, ja
armlich lebte {tjqxuzo yqai'dUp fiovq}, Demetrios iv

(z. B. loyixov zojtov zov n£Qi za xoayfiaza, loyi-

xov zotiov tieqI xag li^eig xai zov xax' avxdg 16-

yov u. s. w.), lautet der Anfang der ersten Abtei-
lung: loyixov zonov deoeig loyixa xai zoiv zov

(ptloaocpov axeftfiazoyv. Da hier offenbar, nach
Analogic der Moeig rjdixai, die sich in der ersten

Abteilung des ethischen Katalogs ebenfalls neben
6'qoi und ^t&ard finden, -dioetg loyixal zu schreiben

ist, so ergiebt sich, dass der Abteilungstitel aus-
6[io)rv/xois bei Diog. Laert. 185). beweist nicht, 60 gefallen ist, der wohl demjenigen der ersten ethi-
dass er arm war. Schon der Ertrag seiner Lehr-
thatigkeit, fiir die er ohne Zweifel sich honorieren
liess (vgl. das Bruchstuck aus xcgi fiicor bei Plut.
de Stoic, repugn, c. 20), sicherte ihm ein reich-

liches Auskommen. Im Floril. Monac. (Stob. Floril.

IV 289Mein.) 262 heisst er: lads, h™> Y.QV-
Haza uiolld. Natiirlich hat Ch. schon bei Leb-
zeiten des Kleanthes Vortrage gehalten, wofiir das

schen Abteilung (fj&ixov liyov zov xsqi z>)v Atdo-

doa/oir z&v fi&ixwv iwotwv) analog war. Dass
mit dem Abteilungstitel ungefahr zehn Biicher-

titel ausgefallen sind, ergiebt sich (abgesehen von
dem unverhaltnismassig geringen Umfang der Ab-
teilung, welehe allein keine Unterabteilung in

ovvzasug aufweist) aus der Differenz zwischen der
Zahl der wirklich bei Diog. Laert. aufgezahlten

Biicher und der am Schluss angefflhrten Gesamt-
summe der logischen Schriften. Ausserhalb der

Einteilung stehen am Schluss des Verzeichnisses

die 39 Biicher loyixmv £r\xrmaxa>v, deren 39. Buch
nach Val. Max. VIII 7 ext. 10 Ch. noch kurz vor

seinem Tode vollendet hatte. Sie liessen sich in

keiner der vier Abteilungen unterbringen, weil die

in der Sammlung vereinigten kleinen logischen

Abhandlungen nicht alle auf ein und dasselbe

Gebiet der Logik sich bezogen. Einen beachtens-

werten Fingerzeig fur die Provenienz des Kata-

logs giebt die verlehrte Anordnung der Abtei-

lungen. Die dritte Abteilung tisqi xag IsSsig steht

trennend zwischen der auf die Drteilslehre und
der auf die Sehlusse beziiglichen. So konnte nur

irreD, wer das Verzeichnis auf Grund einer syste-

matisch geordneten Gesamtausgabe der Werke des

Ch. aufsetzte. Um sich auf einfache Weise zu

uberzeugen, dass auch innerhalb der einzelnen Ab-
teilungen des Katalogs die Schriften nach dem
System geordnet sind, vergleiche man ihn mit
dem diokleischen Abriss der Logik bei Diog. Laert.

Bei der Sammlung der Bruchstucke des Ch. ist

weniger auf die ^Reconstruction einzelner Schriften

nach Gedankengang und Composition , als auf

systematische Anordnung des gesamten Quellen-

materials Gewicht zu legen. Auch die verdienst-

volle Reconstruction von neol noovolag und jzcqi

ufiao/j,svrjg, welehe wir Alfred Gercke verdanken,

ist mehr eine Materialsammlung fiir Ch.s Lehre
von Vorsehung und Fatum als fiir die betreffen-

den Schriften. Es ist bezeugt und findet durch

die Fragmente vielfaltige Bestatigung, dass es

Ch.s Art war, in ein und derselben Schrift die

verschiedensten Teile der Lehre zu beriihren. Er
war eben der Systematiker xax' i^oxtjv, der bei

jedem einzelnen Dogma den Zusammenhang der

ganzen Lehre im Auge behielt. Daher ist es un-

berecbtigt, wo nicht ein Citat mit Schrifttitel vor-

liegt oder anderweitige Grunde fiir die Zuweisung
an eine bestimmte Schrift vorgebracht werden
kbnnen, lediglich auf Grund des behandelten Gegen-
standes die Zeugnisse fiir die Reconstruction be-

stimmter einzelner Schriften zu verwerten. Natflr-

lich lasst sich von einer ganzen Reihe von Schrif-

ten der Hauptinhalt angeben; eine weitergehende

Reconstruction im einzelnen ist eigentlich nur

bei den Schriften jiegl y>v%ijg und negl m&a>v
mOglich, deren Text Galen in der Schrift ,de

Platonis et Hippocratis placitis' zum Zwecke der

Widerlegung grossenteils excerpiert hat. Nament-
lich von .T£j« ywy^i lassen sich grosse Strecken

durch sorgfaltige Aneinanderpassung der von Galen

gelieferten Mosaiksteine herstellen. Als Bruch-

stuck der Schrift tieql <bio<pazixwv hat Th. Bergk
(Casseler Gymn. Progr. 1841) den Inhalt eines von

Letronne zuerst publicierten Papyrus zu erweisen

versucht. Aber das Fehlen eigentlicher philo-

sophischer Erorterung (das Ganze enthalt nur eine

Exemplification gewisser Urteilsformen an Dichter-

stellen) macht es unmfiglich zu entscheiden, ob

wir es mit einer Schrift des Philosophen selbst

oder mit einem logischen Schulexercitium eines

Studierenden der stoischen Philosophie zu thun

haben. Einen Papvrus der herculanensischen Bi-

bliothek habe ich Herm. XXV 473ff. als Teil einer

Schrift des Ch. zu erweisen versucht.

Das Fortleben der Schriften des Ch. ist durch

die weitere Geschichte der stoischen Schule be-

dingt. Nachdem aie bis in die Mitte des 2. Jhdts.

v. Chr. als Quelle und Inbegriff der stoischen

Weisheit gegolten hatten, macht sich von diesem

Zeitpunkt an eine Reaction gegen ihre Autoritat

geltend. Aber weder die heftigen Angriffe der

karneadeischen Schule noch der Abfall des Panai-

tios und seiner Nachfolger von der chrysippischen

Orthodoxie haben das Ansehen des Ch. auf die

10 Dauer so sehr zu erschuttern vermocht, dass eine

Gefahr fttr die Erhaltung seines litterarischen

Nachlasses eingetreten ware. Wahrend die eklek-

tische Ricbfcung in die Popularphilosophie aus-

miindete, hat sich in dem schulmassigen Betrieb

der stoischen Philosophie bald die Autoritat des

Ch. wiederhergestellt. Im 1. und 2. Jhdt. n. Chr.

werden seine Schriften wieder eifrig studiert und
commentiert. Wer in dieser Zeit die stoische

Schule als solche bekampft, wie Plutarch, Galen,

20 Alexander von Aphrodisias, pfiegt seine Polemik
in erster Linie gegen Ch. zu richten. Auch das

Wissen von stoischer Philosophie, welches in dieser

Zeit Gemeingut aller Gebildeten ist, bezieht sich

im wesentlichen auf die chrysippische Form der

Lehre. Erst im 3. Jhdt. n. Chr. verliert die Stoa

immer mehr Terrain. Gelehrte Forscher, wie

Origenes, beniitzen wohl noch die Schriften des

Ch. im Original. Der neuplatonische Synkretis-

mus nimmt auch einzelne stoische Lehren auf.

30 Aber der Stoicismus selbst stirbt ab, und in den
folgenden Jahrhunderten ist der litterarische Nach-
lass des Ch., wie so vieles andere, dem Untergang
verfallen. Die Ausserung des Galenos XI 221 K.

el xai /HTjSiv kaa>t,eto 'Eqo.oioxq6.xov flifiliov, alV
rjdrj advza oarolailsi, xatidxsg xa Xovoimiov xtv-

hvvcvu nadelv, ist wohl auf den gleichnamigen

Arzt zu bezieben.

Die Neuerungen des Ch. in der Lehre liegen

besonders auf dem Gebiete der Logik. Er war
40 mehr ein scharfsinniger und spitzfindiger, als ein

scbOpferischer Geist. Wahrend Zenon und Klean-

thes wenig fiir die Logik geleistet hatten, hat

Ch. mit einer fiir den wahren Fortschritt der logi-

schen Wissenschaft wenig fOrderlichen, oft an un-

fruchtbare Haarspalterei grenzenden minutiosen

Genauigkeit die Lehre von den Urteilsformen und
Schliissen bis ins einzelne ausgebaut. Eine herbe,

aber der Hauptsache nach gerechte Beurteilung

der stoischen (d. h. chrysippischen) Logik lieferte

50Prantl Geschichte der Logik im Abendlande

I 401ff. Eingehend hat sich Ch, mit der Auf-

losung der megarischen und sophistischen Trug-
schliisse befasst. Es ist wesentlich sein Verdienst,

dass von nun an jene contorta et aculeata sophis-

mata, welehe der aristotelischen Logik Trotz ge-

boten hatten, der allgemeinen Verachtung anheim-
fielen. Er hat dadurch die Angriffe und Gefahren,

welehe jeglichem Dogmatismus von dieser Seite

her drohten, iiberwunden und die Logik zu einem

60 brauchbaren Werkzeuge des Dogmatismus ge-

macht. Ahnliches gilt auch von seiner Bekampfung
der skeptischen e.to^J. Denn die stoische Er-

kenntnistheorie verdankt ebenfalls dem Ch. ihre

feinere Durcbbildung. Bekanntlich hat er die

grobsinnliche Auffassung des Kleanthes, welcher

die cpavxaoia als -rvxayoig iv yvxjj definierte und
mit dem Abdruck des Siegelringes in Wachs ver-

glich, durch eine feinere ersetzt, indem er die
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aXXolxoaig rjye/iovixov an die Stelle der zvjicooig
setzte. Die spater allgemein recipierte Reihen-
folge der Momente des Erkenntnisvorganges (ai-
ofhjoig, yavxaoia, xaxaXijjizixJj tpavxaoia, xaxdXr/-
y>tg, ovyxaza&eoig) scheint von ihm zu stammen.
Vgl. Stein Psychologie der Stoa II 332ff; dazu
Bonhoffer Epiktet und die Stoa 122ff. Wahrend
die xaxaltjuxixij xpavxaaia schon von seinen Vor-
gangern ala Wahrheitskriterium angesehen wurde,
scheint er den Begriff der jtooXrjifug ausgebildet
zu haben. Nach der von Stein a. a. 0. 231ff.
vertretenen Auffassung hatte bereits Zenon neben
der sinnlichen Erfahrung den opftds Xoyog als eine
zweite Erkenntnisquelle gelten lassen. Auf ihn
bezieht Stein mit Hirzel Diog. Laert. VII 54:
aXXoi 8S Tires xwv ag^aiozegoov Szoii'xmv zov og-
&ov Xoyov xgixrjgiov aitoUhiovaiv. Zenon habe
unter dem dgfrog Xoyog eine der menschlichen
Seele vermOge ihrer Abstanimung von dem gott-
lichen Weltprincip innewohnende Praedisposition
fur die Auffindung der ethischen und metaphysi-
schen Grundbegriffe verstanden, die zwar nicht
ohne die Mitwirkung der sinnlichen Erfahrung zu
wirklichen Erkenntnissen fiihre, aber deren An-
eignung erleichtere. Es bleibe also der Empiris-
mus und Sensualismus, trotz der Annahme dieser
zweiten Erkenntnisquelle, der Hauptsache nach
gewahrt. Den Begriff des oo&dg Xoyog habe dann
spater Ch. durch den der ngoXr/yjig ersetzt (vgl.

Diog. Laert. a. a. 0., wo, nachdem Ch. im vor-
aufgehenden zu denjenigen gerechnet wurde, die
als Kriterium die ipavxaoia xa.raXrj7iTi.xrj aufstell-

ten, fortgefahren wird: 6 8k XgvotTmog 8ta<pego-
fisvog Jtgog avzov sv zip jigoixqi xsgl Xoyov xgi-
rrjQia iprjoiv eivat al'o&xjoiv xal sigtiXtjipiv. sort 8'

fj jcgoX-rjipig evvoia ipvaixrj xwv xa&6Xov). Er ver-
stehe darunter, ganz entsprcchend dem soeben
Tiber den ogd-og X.oyog Bemerkten, diejenigen empi-
rischen Begriffe, welche auf Grand einer giinsti-

gen seelischen Disposition mit Leichtigkeit und
ohne Zuhulfenahme subtiler dialektischer Mittel
in alien Menschen gleichmassig von selbst sich
bilden und dadurch sich als riehtig bewahren.
Diese ngoX^yjsig seien identisch mit den xoival
tvvoiat. Dass der Ausdruck jiQoXtjyjetg im Sinne
von xotvai oder cpvaixal wvoiai gebraucht wurde,
geht aus der Hauptstelle Aetios IV 11, 3 (Die Is
Doxogr. 400 a 17) hervor, und Ch. selbst spricht
bei Plut. Stoic, repugn. 17 in diesem Sinne von
£fi<pvTot xgoXrjyjstg. Bei Diog. Laert. 54 wird xqo-
Xrjyjig definiert als evvoia tpvoixi] ziov xaMXov
(was nicht mit Stein als .natflrliches Erfassen
des Alls', sondern als .naturlich entstandener All-
gemeinbegriff' zu iibersetzen ist). Solche ,natiir-

liche AUgeraeinbegriffe' sind z. B. die sittlichen
Begriffe, Epictet. Diss. H 11, 2 ayadov 8s xal
xaxov xal xaXov xal aio/gov xal nosTiovxog xal
tLzgs.zovg xal .-igoof/xoviog xal axofia/Aovzog xal
ozi 8si xoiijoai, lig ovx i"yo)v tuipvxov ivvoiav
IXtjXv&e • 8ta xovxo xdvxsg yowpsda xoig ovo/taoi
xal e<pagfi6£stv Jisigojfie&a zag xgokiiyjsig zaig tii
fiioov; ovaiatg. Steins Anffassung, dass nach
chrysippischer Lehre die Bildung dieser Begriffe
durch eine angeborene seelische Disposition be-
fOrdert und erleichtert werde und dass sie in-

sofern ein Mittelding bilden zwischen angeborenen
Ideen und rein empirischen Begriffen, findet in
der Oberlieferung keine ausreichende Stutze. Wenn
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Ch. diese Begriffe (svvoiai) als sfxipvzoi oder <pvai-
xai bezeichnet, so denkt er dabei nicht an ein
,apriorisches' Vorhandensein derselben in der Seele,
sondern nur an ihre natiirliche , d. h. spontane
Entstehung, im Gegensatz zu und vor aller wissen-
schaftlichen Begriffsbildung. Die von Cicero ge-
wahlte Ubersetzung der fyyvzot srgoXrjyjeig als
innatae oder insitae leistet allerdings jenem Miss-
verstandnis Vorschub. Aber die Worte bei Aet.

10 IV 11, 4 o 8k Xoyog, xa$' Sv 7iQooayoQsv6fj,£&a Xoyi-
xoi sx %<ov 7iQoXr)y)E(ov ovft7tXt]Qova-&ai Xeyszai
xaza zt/v xQcbzijv iftdofidda zeigen, dass diese Be-
griffe im Kindesalter bis zum vollendeten siebenten
Jahre allmahlich gebildet werden. Vgl. Sen. ep.
120, 4 nobis videtur observatio eollegisse ei rerum
saepe factarum inter se eollatio : per analogian
nostri intelleotwm^ ei honestum et bonum indicant.
Also sind auch die srooX^yjeig oder xoival evvoiai
rein empirische Begriffe, die nur deswegen <pvoi-

20xai und sfiyvzoi heissen, weil sie, wie ihr Vor-
handensein in alien geniigend entwickelten Men-
schenseelen beweist, mit Naturnotwendigkeit in
uns erwachsen. Dass die Stoiker die Uberein-
stimmung ihrer Lehre mit diesen xoival evvoiat
als Beweis ihrer Wahrheit zu verwenden liebten,
ist bekannt. Aber auffallend bleibt doch immer,
dass Ch. (nach Diog. Laert. a. a. O.) die tzqo-
Xrjipig der aw&rjaig als xqixzjqiov zrjg aXrj&dag
coordinierte. Denn wenn unsere Auffassung der

30 jigoXiiyng riehtig ist, so kann sie nicht als eine
von der sinnlichen Erfahrung unabhangige und
ihr gleichberechtigte Erkenntnisquelle gelten. Man
kfinnte daher auf den Gedanken kommen, jie6Xrjipng

sei hier in einem engeren, speciell technischen
Sinne gebraucht. Es kOnnte hier von ,Voran-
nahmen' die Rede sein, die nicht nur dem wissen-
schaftlichen Denken, sondern aller Erfahrung vor-
aufgehen, von wirklich apriorischen Begriffen oder
Erkenntnissen. Aber diese Auffassung ist unzu-

401assig, weil aufs bestimmteste bezeugt ist, dass
nach stoischer Lehre der denkende Seelenteil bei
der Geburt einem unbeschriebenen Blatte gleicht,
welches erst durch die Sinneswahrnehmung einen
Inhalt bekommt. Aetios IV 11, 1 (Doxogr. 400, 1)
Oi Sxioixoi <paatv ' Slav yswrjdij 6 av&otojzog, f-'/et

to f/ynfiovtxov /isoog xfjg yrvy^g wojieo yaoztjv
evegyov jtoog ajioyQacprjv elg zovto ftiav kxaazrjv
zmv irvoiwv svajioygafpszai. Als Onterart dieser
svvoiai werden dann auch die xQoXr/yeig genannt,

50 von denen es heisst : at fikv ipvcixcog yivovxat xaza
ror» eiQ?jfievovg xgojcovg, A. h. auf dem Wege der
sinnlichen Erfahrung. Wenn Ch. das einemal,
in Ubereinstimmung mit Zenon, die xaxaX,r/7zxixr/

(pavxaoia als Wahrheitskriterium bezeichnet, ein
andermal aiafrrjois und jigoXyytg an ihre Stelle
setzt, so ist darin nicht mit Diokles bei Diog.
a. a. 0. ein Widerspruch zu finden. Aio-thjoig und
jtgoXtjyti; sind als die Momente zu betrachten, die
fur das Zustandekommen einer xaxaX^Ttxixi] qav-

60 xaoia erforderlich sind. Die Pruning der von der
aio&tjoig gelieferten Data, die der avyxaxddeotg
voraufgehen soil , ist nur durch xQoXrj-yug mog-
lich. Die xaxaX-tjjixixi) ipavxauia ist auch fur Ch.
das eigentliche und einzige Wahrheitskriterium,
das nur an der andern Stelle in seine Factoren
zerlegt wird.

Die Neuerungen des Ch. auf dem physikali-
schen und ethischen Gebiet scheinen sich teils
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auf Nebenpunkte bezogen, teils in genauerer be-

grifflicher und dialektischer Durchbildung der

uberkommenen Lehren bestanden zu haben. Bei
Abweichungen des Kleanthes von Zenon folgte er

bald dem einen, bald dem andern, bald nahm er

einen zwischen beiden vermittelnden Standpunkt

ein. Wir kennen die Ansicht des Ch. fast iiber

alle einzelnen Punkte des Systems, da es in der

von ihm geschaffenen Form fortgelebt hat. Die

(Plin. XX 111 = Diosk. II 151. Plin. XX 119 =
Diosk. II 170. Geop. 343 B.) eine Reihe von Bruch-

stiicken erhalten hat (Plin. ind. I 20—27. 29, 30.

Plin. XX 17. 78. 93. 111. 113. 119. XXVI 10)

Nach ihm scheint sogar eine Pflanze Chrysippios

benannt zu sein, welche mit Feigen aufgelegt

Drusengeschwulste heilen sollte. (Plin. XXVI 93

;

vgl. Garg. Mart. ed. Rose 152, 14). In dieser

Schrift gab er Beschreibungen der verschiedenen

Gesamtdarstellung dieses Systems werden wir in 10 Gemiisearten (XX 113; das Citat scheint durch

dem Artikel Stoa geben. Die Aufgabe festzustel-

len, welche Dogmen desselben erst von Ch. stam-

men, fallt zusammen mit der Reconstruction der

Systeme des Zenon und des Kleanthes. Wir wer-

den daher in den fiber diese Philosophen handeln-

den Artikeln besser dasjenige entwickeln konnen,

was sich fiber Neuerungen des Ch. erschliessen

lasst. Einzelheiten iiber vermutliche Neuerungen

des Ch. hier anzufiihren, wiirde bei dem gegen-

Dionys gi£oroftixd dem Sextius ubermittelt zu

sein), Vorschriften uber deren Gebrauch sowie fiber

ihre arzneiliche Verwendung. Besonders ausfiihr-

lich hatte er den Kohl behandelt und den grossen

Nutzen desselben als Arzneimittel hervorgehoben

(Plin. XX 78: eum et Chrysippus medicus pri-

vatirn volumen ei dicaverit per singula membra
hominis digestum). Seine Verdienste um die Aus-

bildung der Diatetik rtthmt Porphyrios (Schol. II.

wartigen Stande der Forschung wenig Zweck haben. 20 XI 515, s. Porphyrii reliq. ed. E. Schrader
Der von Hirzel (Unters. zu Cic. philos. Schr. II

198ff.) versuchte Nachweis, dass erst Ch. den Pan-

theismus folgerichtig durchgebildet habe, ist von

Stein (Psychol, der Stoa I 67, 98) mit Recht
abgelehnt worden. Dass bei der hxnvgmoig die

Welt nach Kleanthes in <pAo'f, nach Ch. in avytf

sich auflGst (Ps.-Philo neol aip&agoiag p. 28, 24

Cumont), scheint mir nicht auf eine tiefere philo-

sophische Differenz zu deuten, wie Hirzel a. a. O

I 165; vgl. Cels. I prooem. 2, 18). Vielleicht

stammt von ihm der Umschlag gegen Gelenk-

schmerzen bei Cels. V 18, 30, sowie das Pflaster

fur Nierenentziindungen bei Rufus ed. Ruelle 6

;

vgl. Cael. Aur. M. Ch. I 4, 235. II 5, 274.

16) Zu unterscheiden von ihm ist der Lehrer

des Erasistratos. Dass dieser Schiiler eines Kni-

diers Ch. gewesen, steht unumstOsslich fest durch

das ubereinstimmende Zeugnis des Plinius (XXVIII

210f. glaubt. Ebensowenig ist Hirzel a. a. O. 30 5), Galen (XI 171. 151) und des Diogenes Laer
737—755 der Nachweis einer Differenz zwischen

Ch. und Kleanthes in der Elementenlehre ge-

lungen; vgl. Stein a. a. O. 76, 113. Tiber Ch.s

Lehre von Vorsehung, Fatum und Willensfreiheit

handelt Gercke Chrysippea, Jahrb. f. Philol.

Suppl. XIV 698f.

Litteratur: Baguet De Ch. vita doctrina et

reliquiis, Lovanii 1822. Chr. Petersen Philo-

sophiae Chrysippeae fundamenta, Hamb. 1827.

tios (VII 186). Der Versuch von Wilamowitz
(a. a. 0.) una R. Helm (a. a. 0.), ihn mit dem
Begleiter und Schiiler des Eudoxos zu identi-

ficieren, scheitert abgesehen von chronologischen

Schwierigkeiten an dem unanfechtbaren Zeugnis

des Diogenes Laertios, der als Sohn des Beglei-

ters des Eudoxos den Aristagoras, als Sohn des

Lehrers des Erasistratos den Chrysipp nennt

(Diog. Laert. VII 186). Demnach haben wir an-

Krische Forschungen 443ff. Bergk De Chry-40 zunehmen, dass der Lehrer des Erasistratos der-

sippi libris nsgl anocpaxixcov, Cassel 1841. Nico
lai De logicis Chrysippi libris, Quedlinb. 1859.

R. Hirzel Untersuchungen zu Ciceros philoso-

phischen Schriften s. Sachregister. Gercke Chry-

sippea, Jahrb. f. Philol. Suppl. XT7 691ff. Chri-

stos Aronis Xgvmxjzog rgaptftaxixog, Diss. Jena

1885. L. Stein Psychologie der Stoa Bd. I 1886,

74. 172. II 1888, 332. v. Arnim Ein stoischer

Papvrus der herculanensischen Bibliothek, Herm.

XXV 473ff. [v. Arnim.]

15) Chrysippos 6 'Egireoo (?) , hervorragender

Arzt aus Knidos, der in den sechziger Jahren des 4.

Jhdts. mit Eudoxos eine Reise nach Agypten unter-

nahm (Diog. Laert. VIII 89. v.Wilamowitz Antig.

v. Kar. 325; andersBoeekh Uber die vierj. Sonnen-

kreise der Alten, Berl. 1863, 142ff. Su semi hi

Ind. Schol. Gryph. 1885, 7). Er gait als Schiiler

des Eudoxos, der ihn in seiner yrjg siegiodog er-

wahnte (Wilamowitz a. a. 0.324), und des Arztes

von Diogenes Laertios (VIII 89) genannte Enkel

des ersteren war, der Schiiler des Aethlios, der

etwa 300 bliihte und mit seinen neuen Lehren

(Plin. XXVIII 5) einen grossen Einfluss auf

seinen Schiiler ausiibte (Gal. XI 197). Es ist

mir sehr wahrscheinlich, dass er in Alexandreia

gewirkt hat ; dafur spricht der Umstand, dass er

als Anatom geriihmt wird (Gal. XV 136), sowie die

Thatsache, dass sein Sohn (s. Nr. 17) Beziehungen

50 zum Hofe des Ptolemaios II. hatte. Wir erfahren

von ihm, dass er im Gegensatz zu den meisten

Arzten der Vor- und Nachzeit den Aderlass ver-

warf (Gal. XI 230; vgL 148. 151. 175. 245
;
252;

ebenso Erasistratos, Gal. a. a. 0. und X 377)

und beim Blutsturz die Venen der Brust zu unter-

binden empfahl (Gal. XI 230; vgl. Cael. Aur. M.

Chr. II 13, 304. Aret. cur. ac. m. H 2, 249;

ebenso Erasistratos, Herophilos und Xenophon,

des Praxagoras Schiiler; vgl. Cael. Aur. a. a. 0.).

Philistion (um 400) und hinterliess vnofivynaxa 60 Ferner hatte er die Entstehung des Fiebers ebenso

xaXXmxa (Diog. Laert. a. a. 0. R. Helm Herm.

XXIX 167f.). Sein Schiiler scheint Metrodor ge-

wesen zu sein, der Lehrer des Erasistratos, der

Gemahl der Pvthias, der Tochter des Aristoteles

(Sext. Emp. adv. math. 657, 23 B.). Er ist ver-

mutlich der Verfasser der Schrift negl layavwv

(Schol. Nic. Ther. 845 ; vgl. Plin. XXII 83), aus

der Plinius durch Vermittlung des Sextius Niger

wie Erasistratos aus der Bewegung der Arterien

oder vielmehr des Blutes in den Arterien erklart

(Gal. XVH A 873. V. Rose Anecdota II 226;

vgl. Gal. XIX 342). Diese beiden kurzen Notizen

(Galen wusste von ihm so wenig, weil seine Schriften

nicht mehr aufeutreiben waren, XI 221) lassen

vermuten, dass Erasistratos die praxagoraeische

Theorie von dem Unterschiede der Venen und
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Arterien sowie der Anastomose zwischen lieiden
ihm verdankt. Auf diese Neuerungen des Ch.
beziehe ich die Worte des Plin. XXVIII 5 Horum
(naml. Hippoeratis et Prodiei) placita Chrysippus
ingenti garrulitate mutavit plurimumque et ex
Ghrysippo diseipulm «&ius Erasistratus Aristo-
telis filia genitus (Irrtum). In der Wassersueht
hielt er den Schwitzkasten fur das beste Mittel
(IT 495), bei Gallenruhr (xoXsga) gab er wie
Erasistratos Wein mit kaltem Wasser gemischt,
auch wenn ier Kranke dem Tode nahe war (vgl,
Cels. IV 11. Aret.). Scharfe Purgantien vermied
er wie sein ScMler (Gal. XI 245).

17) Chrysippos, Sohn des Vorhergenannten, von
dem Diog. Laert. Til 186 folgendes bezeugt:
xal SiEQog, vlbg tovtov, iaxQog IlzoXsfiaiov, og
SiafSXqfeig neQirix&r) xai fiaaziyorifisvog ExoXda&fj.
Er ist demnach identisch mit dem Ehodier Ch.,
der als Leibarzt des zweiten Ptolemaios in den
Sturz seiner Gemahlin Arsinoe' verwickelt wurde
und im Anfang der siebziger Jahre des 3. Jhdts.
t. Chr. urns Leben kam (Schol. Theocr. XVII 128);
vgl. Wilamowitz Antig. v. Kar. 326.

18) Chrysippos, ein Schiller des Erasistratos,
von dem weiter nichts uberliefert ist (Diog. Laert.
VII 186).

19) Chrysippos, sectator Asclepiadis (Cael. Aur.
M. Cb. IV 8, 393), der iiber Wiirmer geschrieben
bat; vgl. A. M. H 10, 71. 12, 77.

20) Chrysippos, Verfasser von reoogyixd aus
unbekannter Zeit (Diog. Laert. VII 186).

21) Chrysippos von Tyana (ootpos jze/uuarottyog
Ath. XIV 648 a), lebte nach Apicius, nach dem
er eine besondere Kuchenart benannte (Ath. XIV
647 c), und lange Zeit vor Athenaios, da er zu
dessen Zeit nur noch wenig bekannt war (Ath.
648 e), d. h. etwa urn die Mitte des 1. Jhdts.
n. Chr. Er ist Verfasser eines 'Agzonoiixov , in
dem er fiber Znbereitung der verschiedenen Brote
und Kuchen Vorschriften gab mit Berucksichti-
gung ihrer verschiedenen Namen (Ath. Ill 113
a—d. XIV 647 c). [M. Wellmann.]

22) Architekt, s. Vettius Chrysippus.
Chrysis (XqvoIs). 1) Amazone auf einer rf.

Vase in Neapel, Heydemann Katalog 2613.
2) Bakchantin (?) auf der Meidiasvase. Cat.

of vases in the Brit. Mus. 1264. CIG 8487.
Heydemann Satyr- und Bakchennamen 14. 39.
Py 1 Arch. Ztg. XII 1854, 303 sah in dem Namen
Ch. ein Appellativum der Aphrodite.

3) Nymphe auf einer rf. Lekythos in Berlin,
Purtwiingler Katalog 2471; Sammlung Sabou-
roff Taf. 55. [Escher.]

4) Tochter des Niketes aus Athen (Jlcgyaatj-
&ev). Priesterin der Athena Polias urn die Mitte
des 2. Jhdts. v. Chr., CIA II 1392b. Dieselbe
komnit vor in einem ihr zu Ehren von den Del-
phern gewidmeten Ehrendecret, CIA II 550; vgl.
TSpffer Att. Geneal. 130. [Kirchner.]

Chryso. Xqvow &aip<av Hesychios; vielleicht
ist Xqvo(6 (vgl. CIG 2546. Tryphon bei Walz
Ehet. Gr. VHI 741 , vgL IIXovtw SidrjQoi) oder
Xqvocov (vgl. Rh. Mus. VI [1848] 84, 6. CIG 3143,
1, 4. 5738; vgl. IRoixo>v XdXxcov) zu lesen.

[Waser.]
Chrysoanas, richtiger wohl Chrysoagas (su-

varnavuha .goldfiihrend'), Pluss an der Westseite
der Halbinsel Chryse, welcher sich nOrdlich vom
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Emporion Sobana (skr. suvarna ,Gold') vom meri-
dional streichenden Pluss Palandas abzweigen soil;
Ptol. VII 2, 5. Man denkt zuerst an die Fluss-
laufe im Gebiet von Malaqa, den rio Fermoso und
den rio Muhar, in deren Nahe sich der Berg Ofir
erhebt; in zweiter Linie kommt der grosse Pluss
von Pe"rak in Betracht, mit seinen Schatzen von
Zinn im Alluvium; peraq, pirak bedeutet in alien
malayu-Dialekten ,Silber'. Kiepert weist dem

10 Goldhafen Sobana die Lage von Singapur zu; der
Sund zwischen Malaqa und Sumatra heisst bei
den Malayu selat Sabong, port, estreito de Sabam,
nach einem Inselchen in dessen Mitte, von mal.
sawamg ,seichter Grund'; vgl. Chrysorrhoas
Nr. 7. [Tomaschek.]

Chrysobora (Hss. Oharisobora, Plin. n. h. VI
69) s. Kleisobora.

Chrysochoas {X^vooyoae), Sohn des Konigs
Neilos und seiner kCniglichen Gattin Garmathone

20(Dubner: Arganthone ?), starb im Ephebenalter,
wurde aber von Osiris aus der Unterwelt ent-
lassen auf Bitten seiner Gattin Isis, die sich der
jammernden Garmathone auf ihre Bitten dankbar
erweisen wollte fur die gastfreundliche Aufnahme

:

eine auf die Umnennung des Aigyptosstromes in
Neilos sich zuspitzende apokryphe Legende bei
Ps.-Plut. de fiuv. 16, 1 nach Thrasyllos v. Mendes
Alyvnxiaxd frg. 1, PHG III 502f. [Tumpel.]

Chrysogeneia (X^vaoysveia)
, nach Paus. IX

30 36, 1. 3 Tochter des orchomenischen Kfmigs Almos,
Schwester der mit Ares vermahlten Chryse ; nach
dem Schol. Apoll. Ehod. Ill 1094, der sie Xqv-
aoyovrj (s. d.) nennt, Enkelin des Sisyphos, von
Poseidon Mutter des Minyas, des Griinders von
Orchomenos. Der Name spielt nach O. Miiller
Orch.2 137 auf den Goldreichtum dieser boioti-
schen Urstadt an, wenn er nicht in den Kreis
der orchomenischen Athena Xgvarj (-fj) gehort,
und auf die aus rhodischer Sage bekannte Ge-

40 burt der Athena unter goldenem Eegen anspielt
(vgl. Eobert-Preller Gr. Myth. I 191 und
unter Art. Chryse Nr. 12). [Tumpel.]

Chrysogone (XQvooyovrj), beim Schol. Apoll.
Ehod. Ill 1094 Name der Chrysogeneia (s. d.).

Denn ist diese bei Paus. IX 36, 1, 3 Tochter
des Almos, jene Enkelin des Sisyphos, so erganzen
sich beide Stemmata, da Almos (s. d. Nr. 2) Sohn
des Sisyphos ist. [Tumpel.]

Chrysogonos. 1) Vater des Dichters Samos,
50 Polyb. V 9, 4. Dem Konig Philipp V. sehr er-

geben, Polyb. VII 12, 6. IX 23, 9, befehligt er
jenes Truppen in Thessalien im J. 219, Polyb.
V 17, 6, und in Paionien im J. 218, Polvb V
97, 3.

' J
•

2) Athener. Pythionike, soli bei der Riick-
kehr des Alkibiades nach Athen im J. 408 den
Schlag der Euderer mit der Flote begleitet haben
Duris bei Plut. Alkib. 32 (PHG II 484, 64)!
Athen. XII 535 d. Nach Aristoxenos bei Athen.

60 XIV 648 d verfasste Xgvooyovog 6 av/.rjxtjg die
Ilohisca

,
welches Gedicht falschlich dem Epi-

charm beigelegt wurde.

3) Aus Nikaia in Bithynien. Siegt zu Olym-
pia im Lauf im J. 116 und 112, Afric. bei Euseb.
chron. I 212.

4) Sohn des Peneos(?). Ephor in Sparta,
Eo'merzeit, CIG 1249. [Kirchner.]

0) S. L. Cornelius Chrysogonus.

2513 X.qvaoyqa<fia XQVGoxokhx 2514

6) Kitharoede zur Zeit Iuvenals, Iuv. VI 74.
VII 176. Die Scholienglosse pantomimus bei
Lommatzsch Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII
(1896) 431 diirfte kaum zutreffend sein.

7) Chrysogonos wurde von den Gothen ge-
ehrt, die auf seine Aufforderung unter Valerianus
(253—260 n. Chr.) in Nikomedia eingefallen waren,
Zosim. I 35, 1 [Stein.]

Xgvooygacpia , Goldschrift. Ein Leydener

Lenz Mineral, d. Gr. u. ESm. 21, 71. Bussema-
ker und Daremberg zu Orib. II 517, 1, 576,
10. 722, 10. Sprengel zu Diosc. II 645. Jacob
bei Daremberg Diet, des antiqu. II 1134. Nies
Mineral, d. Plinius 17f.) handelt es sich bei diesen

Angaben um den nattirlichen Malachit oder Kupfer-
griin, der sehr haufig erdig vorkommt. Was nun
die Verwendung der %. als Goldlot anlangt, so

konnte Malachit in naturlichem Zustande hierzu
Papyrus aus dem 2— 3. Jhdt. n. Chr. (Leemans 10 freilich nicht dienen, und ebensowenig an und

r,„„„„ t>„,i,„ -o i„ a~_ j.„ 1

ftir sich allein. Wahrscheinlich war das Goldlot
der Alten, wie das der heutigen Goldarbeiter, eine
Mischung von Gold, Silber und Kupfer, und da
mochte das Kupfer haufig aus geschmolzenem
Malachit gewonnen werden. Doch wurden an-
statt dieses Minerals auch andere kupferhaltige
Substanzen zur Bereitung des Goldlots genommen.
Diosc. V 92 giebt dafiir das Eecept, Kupferrost
(Ids Griinspan) in kupfernem Morser und kupfer-

X) giebt eine ganze Eeihe Eecepte fur die hierzu
verwendete, mit Pinsel oder Peder aufzutragende,
tinten- oder farbenartige Masse. Es ist meistens
Goldschaum und Quecksilber und als Bindemittel
Ei oder Gummi. Anders sind zu verstehen die

• seuta ehrysographata Hist. Aug. Claud. 14, 5:
Schilde mit Goldverzierung. Ob letztere dureh
Vergoldung oder durch eingelegte Arbeit herge-
stellt war, muss unentschieden bleiben. [Mau."

Chrysokeras, das ,Goldene Horn', heisst bei 20 nem StOssel mit dem Urin eines Knaben vermischt
riimischen Schriftstellern die in der Boojioqios
axgot (s. d.) endigende Halbinsel, auf welcher By-
zantion (s. d.) erbaut ist. Plin. n. h. IV 46 pro-
munturium Chryseon Ceras (var. Ohrysoceras
u. s. w.), in quo oppidum Byzantium. IX 50 thyn-
ni semper adversum Byxantii promimturium ex
ea causa, appellatum Aurei Cornus praecipiti
petunt agmine. Solin. 10, 17 promunturium
Ceras Chryseon Byzantio oppido nobile. Mart.

zu reiben; hier ist also die %• das so gewonnene,
nicht das dazu benutzte Material, wahrend bei
Gal. simpl. med. IX 3, 38 (Xn 242 K.) dieselbe

Procedur mit der %. selbst beschrieben wird; vgl.

ebd. X 2, 15 (XII 286). Ausfuhrlicher ist das
Kecept bei Plin. XXXIII 93 : er hat ausser Griin-

span (aerugo) und Knabenharn noch nitrum
(Soda) als Zusatz und giebt als lateinischen Na-
men dieses zum Loten silberhaltigen Goldes die-

Cap. VI 657 promunturium Ceras Chryseon By- 30 nenden Lotes santerna an ; um kupferhaltiges
zantzo oppido celebratum. Ammian. Marc. XXII
8, 7 promuntorium Ceras praelueentem navibus
vehens constructam celsius turrim, quapropfer
Ceratas adpellatur vettius inde suetus oriri prae-
gelidus. Diese Stellen scheinen keinen Zweifel
tibrig zu lassen, dass der Name wirklich auch der
hornformig gekrummten Halbinsel von Byzantion
beigelegt wurde und nicht bios der bekannten
Hafenbucht, welche bei Pol. IV 43, 7. Strab. VII

Gold zu loten, nehme man zu jener Mischung
noch Gold und ein Siebentel Silber hinzu; vgl.

dazu auch XXXIV 116. Vom Mineral, das %
heisst , ist auch hier nicht die Eede ; aber das
Lot heisst so, und der Name ist auf alle kupfer-
grtinen, zu Lotzwecken benutzten Stoffe uberhaupt
iibergegangen , vgl. Plinius ebd. chrysoeollam
et aurifices sibi vindieant adglutinando auro,
et inde omnis appellatas similiter virentes di-

320. Dion. Byz. 5f. 10. 23. 25. 27. 31f. Wesch. 40 cunt. So viel ist klar, dass auch beim alten
mit Schol. 7. 9. 34. 40. Hes. Mil. frg. 4, 8. Zosim
II 30, 2. Procop. de aedif. I 9. Theoph. I 136
de Boor u. a. als Kiqag, niemals aber als ,Gol-

denes Horn' bezeichnet wird. Letzterer Ausdruck
scheint durch Plinius u. a. im Abendlande ein-

gebiirgert worden zu sein, da die volkstumliche
griechische Bezeichnung fur den Hafen von Con-
stantinopel heute noch Ksodztos xoXxog lautet.

Die nahere Beschreibung des letzteren s. daher
unter Keras. [Oberhummer.]

XeyaoxoXXa. 1) Wie der Name es andeutet,

war der erste und wesentlichste Zweck dieses

Stoffes, bei der Lotung des Goldes zu dienen.

Die zahlreichen Erwahnungen und Beschreibungen
ermoglichen mit ziemlicher Sicherheit die Be-
stimmung des so genannten Stoffes. Nach Theophr.
de lap. 26 (vgl. ebd. 51) kam die x- in Gold-
und Kupferberguerken vor ; Plin. XXXIII 86 be-

zeichnet sie als eine in den Schachten (putei) der

Goldlot Gold, Silber und Kupfer vertreten waren
und zur Gewinnung des letzteren teils Malachit,
teils Kupferrost verwandt wurde; der Name des
Lotes selbst ging dann auf den Malachit iiber.

Das beigesetzte Natron sollte gewiss, wie Beck-
mann zu Aristot. mirab. ausc. p. 124 bemerkt,
als alkalisches Salz die Stelle des heut dafur be-
nutzten Boras vertreten, nicht dass, wie man
friiher haufig annahm (vgl. Hcfer Hist, de la

50chimie I 2 173. Saglio bei Daremberg Diet,

des antiqu. I 794; Kopp Gesch. der Chemie IV
166 halt die x- Ai* ein phosphorsaurehaltiges
Harnsalz), die %. selbst Borax gewesen ware. Der
Zusatz des Knabenurins wird wesentlich dem
Aberglauben zuzuschreiben sein.

Neben der natiirlichen /. kommt auch eine

kunstliche vor, uber deren Gewinnung Plin. a. a.

O. 86 berichtet. Die Methode bestand darin,

dass man den Winter uber Wasser in die Erz-
Goldbergwerke vorkommende Fliissigkeit (umor), 60 gauge leitete und dies dann im Juni und Juli
die durch die Adern des Metalls abfliesse, infolge

der Kalte aber bis zur Pestigkeit des Bimsteins
erstarre. Eine noch bessere Sorte komme in den
Kupfergruben vor, eine gute auch in den Silber-

bergwerken, wahrend die aus Bleigruben stam-
mende die geringste sei. Auch Vitr. VII 9, 6
bezeichnet die Erzbergwerke als wesentlichste

Fundstatte. Nach allgemeiner Annahme (vgl.

trocknen liess ; doch gait das so erzeugte Material
fur schlechter als das naturliche. Diese kunst-
liche Art scheint besonders von den Malem be-

nutzt worden zu sein. Schon Theophrast kennt
die x- ahs Malerfarbe, de lapid. 51 ; uber die Be-

reitungsart geben Diosc. V 104 und Plin. XXXIII
87 eingehende Vorschriften, wonach das Mineral
im MOrser zerstossen und gesiebt wurde, welche
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Procedur mehrmals sich wiederholte zur Errei- Burmann Ghrysogone) gladium fitgiens strin-
chung grSsserer Feinheit: das Pulver wurde ent- gente marito texit adulterium iudice casta reo.

weder in der Sonne getrocknet oder in Tiegeln [Wissowa.]
rait Essig vermischt, aufs neue gestampft, ge- Xgvoo/Ldxavov s. Melde.
schlammt und getrocknet. Dazu kamen dann Chrysolaos (XgvooXaog

) , Sohn des Priamos,
noch Zusatze wie Alaun u. a. Die Angaben fiber Hyg. fab. 90. [Hoefer.]

diese Zusatze sind aber nicM leicht verstandlich, Chrysolithos. Der Edelstein, der heut den
weshalb die Auffassung der Neueren tiber die %. Namen Chr. fiihrt und daneben auch Olivin oder
benannte Malerfarbe und die Bereitung derselben Peridot genaDnt wird, ist ein beliebter Schmuck-
verschieden ist, s. Davy Gilberts Ann. d. Phy- 10 stein von gelblichgriiner bis brauner Farbe, der
sik LII (1816) 28f. John Malerei d. Alt. 214; vornehmlicli in Oberagypten, Ceylon, Pegu, Bra-
vgl. Bliimner Technol. d. Gr. u. R6m. IV 508ff. silien in Flussalluvionen gefunden wird, vgl.

und Fol bei Daremberg a. a. 0. II 1328. Die Schrauf Edelsteinkunde 150. Kluge Edel-
beste Sorte kam nach Diosc. a. a. 0. aus Arme- steinkunde 354. Indessen ist es durchaus unge-
nien und hatte eine satte griine Farbe ; demnachst wiss, ob dieser Stein mit dem Ch. der Alten iden-
geschatzt waren die makedonische und die ky- tisch ist; die Mehrzahl der alteren Mineralogen

'

prische. Vitr. a. a. 0. kennt nur makedonische, identiflcierte ihn vielmehr mit dem Topas der
Plin. a. a. 0. 89 ausser kyprischer, armenischer Alten, vgl. Cor si Delle pietre antiche 277, wo-
und makedonischer auch spanische von saatgriiner gegen freilich Glocker De gemmis Plinianis 53
Farbe. tiber Verfalschungen vgl. Plin. XXXV 48f. 20 opponiert; neuerdings hat sich Osk. Schneider

Vielfache Verwendung fand die %. auch in der Naturwissenschaftl. Beitr. 18 wieder daftir aus-
Medicin, zumal fur Pflaster, Salben etc., inner- gesprqchen, dass der Topas der Alten unser Ch,
lich als Brechmittel; vgl. Hippocr. VIII 130, 6 sei. Tiber den Ch. der Alten liegen folgende
Littr. Diosc. a. a. 0. Galen a. a. 0., auch comp. Nachrichten vor: es ist ein Edelstein von gold-
med. Ill 2 (XIII 568). IV 1 (XIII 662) u. 0. gelber Parbe, Prop. Ill 8 (II 16), 44. Plin.
Plin. XXXIII 92. XXXVII 126: chrysolithos aureo fulgore tralu-

2) Das Aussere des Malachit hat die Alten eentes. Apoll. Sid. carm. 11, 20. Marbod. de
Cfters dazu verfiihrt, ihn mit dem SmaTagd zu lap. 11; vgl. Plin. a. a. 0. 90. 101. 154. 172.
verwechseln. Die ganz fabelhaft klingenden Be- Ovid. met. H 109. Apocal. 21 , 20. Prudent,
richte von riesengrossen Smaragden bei Theophr. 30 psych. 851. Als Heimat des Steines bezeichnet
lap. 24f. (Plin. XXXVII 74f.) werden sich durch Diod. II 52 Indien, Plin. a. a. 0. 126 auch
solche Verwechslung erklaren (vgl. Lenz a. a. Aithiopien, Tibarenien (am schwarzen Meer) und
0. 20, 69), und ebenso, was Theophr. ebd. 26 Arabien; auch der Peripl. mar. Erythr. erwahnt
von Smaragden sagt : evgioxovxai asidvim fieye- ihn c. 39. 49 und 56. Nach Plinius fasste man
dog exovaai acpgayidog aXV sXaxrovg at jiollai, die durchsichtigen a jour, wahrend man den an-
<3<d xai ngog xty x6lly\oiv avxfj %Qwvxai xov %qv- dem eine Folie von Messing {auriehaleum) unter-
otov; vgl. Ps.-Arist. mirab. ausc. 58. Dass es legte; doch waren sie damals als Schmucksteine
aber in der That einen Edelstein gab, der Ch. nicht mehr belieht. Lenz Mineral, d. Gr. u.

heisst, giebt Plin. XXXVII 147 an: lapis am- Rom. 169, 628 ist der Ansicht, dass der Ch. der
phidanes alio nomine chrysocolla appellatur. 40 Alten unsern Topas bedeute , ebenso M i 1 1 i n

3) Endlich fiihrte noch ein Geback aus Lein. Introd. a Tetude des pierre grav. 123; vgl. Bauer
samen und Honig den Namen Ch. , Alcm. bei Edelsteinkunde (1896) 458f. Plunz Taschenb. d.

Athen. Ill 111 A. Hesych. s. zQv<sox6k).a. Edelsteinkunde (1897) 224. [Bliinmer.j

[Bliimner.] Chrysologos s. Petrus von Ravenna.
Chrysokomas (Xgvaoxdfiag , Xgvaoxo^iog). Chrjsome&eiXgvoofieS?]) wird die Bakchantin

Nicht nur Waffen, Kleidung und Gerat der Getter Chalkomede bei Nonn. Dion. XXXIV 119 genannt
wird als goldglanzend von den Dichtern gefeiert (oh xd/log e%ets xgvohjg 'AtpQodixtjg). [Wagner.]
und giebt Anlass zu Gotterbeiworten wie xQvorj- Chrysonomos (xgvaovdfiog) , der Etymologie
kdxaxog

, XQvm'jnos, xqvoo&qovoq , xQvooxtddog

,

nach (aus yovoog und vipiciv) = ,Gold verwaltend',
Xgvadggajitg, ygvoooxeipavos, xgvoaojzi; und ahn- 50 -tiber Gold verffigend'. Das Wort kommt in der
lichen, sondern auch die Gestalt der Gotter selbst Litteratur nur einmal als Adjectiv bei Aischylos
als xQvoeog und einzelne Teile der Gestalt (vgl. (Pers. 81 Weckl. nach hsl. Cberlieferung) vor,

xgvao^regog , zgvcxaxdg , /gvooxkoiag u. dergl.), wird aber nach dem Zeugnis der Scholien meist
darunter vor allem das Haupthaar. Beiworte in xgvooyorog geandert (so auch von Week lein).
dieser Art sind xgvoo.-i/.dxa/uog, ygvaoidsigog, ygv- Als staatsrechtlicher Terminus kommt es in zwei
aoyairtje und am haufigsten ynvaoxo/iag. Das Inschriften von Leros vor, a) Ilaovaooog 1886, 93
Epitheton findet sich z. B. fur Apollon (Tyrt. (Sakkelion) = Bull. hell. XIX 550 (Fontrier).
frg. 3. Find. 01. VI 71. VII 58. Eurip. Suppl. Athen. Mitt. XXI 33 (Btirchner); b) 'E<ft)u.

976f. Comut. 32 u. 0., vgl. die Citate bei Bruch- deX - 1862, 260 nr. 229 (diese wurde von Sa'k-
mann Epithet, deor. 35), Dionysos (Hes. Theog. 60 k el ion aufPatmos gefunden, aber von Wilh elm
947), Helios (Hymn. Mag. 4, 2 bei Abel Orphica in uberzeugender Weise als Leros zugehOrig er-

291), Eros (Anakreon frg. 14 bei Athen. XIII wiesen, Arch.-epigr. Mitt. XV 9); hier werden
599 c. Eurip. Iph. Aul. 548), Hymenaios (Anth. die Ch. als Beamte erwahnt, welche die Aufstel-
Planud. IV 177), Zephyros (Alkaios frg. 13 bei lungskosten von Stelen zu bezahlen haben, durfen
Plut. amat. 20). [Jessen.] also, was auch durch ihren Namen bestatigt wird,

Chrysokome, erwahnt nur in dem Epigramme als Schatzmeister der Gemeinde auf Leros ange-
Anth. lat. 267 R. (Baehrens PLM IV 358): sehen werden. Freilich S chebeleff (s. unten)
Chrysocome (iiberl. Orisoconte, corr. Ouden dorp, ist geneigt, sie fur Schatzmeister der heiligen
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Gelder der nag&evog anzusehen, weil die Stele flschen (VI 17, 175), kommt im Brackwasser vor
in ihrem Heiligtume aufgestellt werden soil, aber (VIII 13, 232) und leidet unter der Kalte (VIII
Heiligtiimor sind auch sonst die gewohnlichen 19, 239). Er gait, als der Aphrodite heilig (Ar-
Aufstellungsorte fur Decrete , und doch werden chippos bei Athen, VII 328 a) und wurde schlecht-
ihre Aufstellungskosten von der Staatskasse be- weg der ,heilige Pisch' genannt (Kallimachos und
zahlt. Auch seine Hypothese iiber den Ursprung Eratosthenes bei Athen. VII 284 c.f. Plut. de soil.

des Namens — in Kleinasien sei seit dem 7. Jhdt. anim. 32). Nach Ael. n. a. XIII 28 war er der
Gold gepragt worden und die Schatzmeister seien furchtsamste von alien Fischen. Er halt sich an
deshalb Ch. genannt worden, spater sei der Name Klippen und im Meeressande auf (Opp. hal. I 169.
allgemein verschwunden und habe sich nur auf 10 Col. VIII 16, 8. Plin. XXXII 152. Ovid. hal.
dem entlegenen Leros gehalten — ist kaum sehr 111), hat weisses, festes Fleisch (Xenokrates bei
ansprechend; man konnte auch sagen, der Name Orib. 1 135), das sich durch angenehmen Geschmack
seientstanden, als seit Alexander die Schatzmeister und Nahrhaftigkeit vor dem aller Pische aus-
mehr mit Gold als Silber zu thun hatten (die In- zeichnet (Hikesios bei Athen. VII 328 a. Xenokr.
schriften sollen in das 1. Jhdt. v. Chr. gehoren). a. a. 0., vgl. Diphilos bei Atnen. VIII 355 d). In
Ein Ch. eines Vereines von Lampadisten wird Ephesos, wo sie Icovloxoi hiessen, und in Selinus
auch auf Patmos genannt (Ross Inscr. ined. II wurden besonders fette und grosse Exemplare
nr. 189 = Sakkelion a. a. 0. 258 = Ditten- (10 Ellen) gefangen (Archestratos bei Athen. a. a.

berger Syll. 402), und bei der Sitte dieser Ver- 0.), die man gehorig reinigte und dann ohne Zu-
eine, ihre Beamten denjenigen der Gemeinde an- 20 that am Feuer briet. Im Herbst ting man sie
zuahneln, ist es wohl nicht zu kiihn anzunehmen, am Strande mit griinen Pappelzweigen, die wie
dass auch auf Patmos Ch. als Gemeindeschatz- Pallisaden zugespitzt zur Zeit der Ebbe in den
meister existierten. Litteratur: S chebeleff Die Sand gesteckt wurden: die Doraden, die von der
Chrysonomen (Sep.-Abdr. a. d. Joum. d. Min. f. Flut in grosser Menge mitgefuhrt wurden, blieben
Volksaufkl. 1897). [v. Schoeffer.] dann an hohlen Stellen unter den Zweigen zu-

Ghrys<^&tot(Xgvaojtdraig,XQva6naTeog),Bei- nick. In Indien, wo sie eine Lange von 8 Ellen
wort des Dionysos von seiner Geburt als avgi- erreichten (Ael. XVI 12), wurden sie nach der
yevtjg, Nonn. XLVII 471, vgl. Preller Griech. Regenzeit, wenn die Fliisse wieder in ihr Bett
Myth.* I 661 , und des Perseus als Sohnes der zuriicktraten , auf den mit Schlamm bedeckten
Danaeund des Zeus, Lykophr. 838; im Zusammen- 30 Peldern gefangen. Man fing sie auch mit kleinen
hang der Danaesage erhalt Zeus selbst mehrfach Fischen als Ko'der, besonders mit der naivig (Opp.
das Beiwort xgvosiog, vgl. Bruchmann Epitheta hal. Ill 188). Der Genuss des Fleisches sollte

deor. 143. [Jessen.] gegen giftigen Honig helfen (Plin. XXXII 43), vgl.

Chrysopeleia (X^vaojiehm nach Bechtel- Marc. Sid. v. 12 ed. M. Schneider. Poll. VI 50.
Pick Griech. Personennamen2 415 = Goldtaube?) Geop. XX 7, 1. Birt De halieut. Ovidio falso
war nach Eumelos frg. 15 (Apollod. Ill 102 W. adscriptis 107. [M. Wellmann.]
Tzetz. Lye. 480) eine Nymphe und von Arkas Chrysopolis. 1) Flecken (xd>nn) in Bithy-
(s. d. Nr. 1) Mutter des Elatos und Apheidas. nien am Bosporos, Constantinopel gegenuber, jetzt

Das Schol. Lycophr. 479 setzt an ihre Stelle eine Scutari, der gewohnliche IJberfahrtsort nach Asien,
namenlose Hamadryade , der Arkas das Leben 40 Xen. anab. VI 6, 38. Ephoros, Theopompos bei
rettet, indem er einen sie bedrohenden Waldstrom Steph. Byz. Strab. XII 363. Plin. V 149. Amm.
ableitet. Wenn Tzetz. a. a. 0. fur diese Geschichte Marc. XXII 8, 7. Steph. Byz. Tab. Peut. IX 1, 2
ChaTon von Lampsakos als Gewahrsmann nennt, (Miller). Geogr. Rav. IV 33 p. 272. Dionys. Byz.
so hat dies nach U. v. Wilamowitz Isyllos 81, anapl. Bosp. frg. 65, dazu der Commentar von
54 gar keincn Wert. [Hiller v. Gaertringen.] Muller in den Geogr. gr. min. II 91. [Ruge.]

Xgvootpogia, das Recht, goldene Gewander 2) S. Dryaina.
zu tragen, manchmal zusammen mit dem Recht, 3) Nach dem Randscholion zu Ptolem. Ill 12,
Purpur zu tragen, verliehen, kommt in griechi- 28 M. und den Listen der Stiidteumnennungen in der
schen Stadten als Auszeichnung fur verdiente Be- Hieroklesausgabe von A.Burckhardtp. 61.65an-
amte oder Priester in der Kaiserzeit wiederholt 50 geblicher spaterer Name fur Amphipolis am Stry-
vor. Le Bas II 117 mit der Bemerkung von mon, das in Wirklichkeit Popolia hiess, Tafel De
Foucart, ferner CIG 1123, fur Athen CIA HI Thessalonica 498f.; De viae Egnatiae parte orien-

623. 624. Vgl. auch Keil Sched. epigr. 46. tali 9. Fur XQvooxohg Variante Xgtarojto/.ig.

[Szanto.] 4) KlOsterchen auf dem Athos, Acta et diplom.
XQvao<pQvg, die Dorade (Chrysophrys aurata), ed. Miklosich LI 217f. (J. 1392). [Btirchner.]

jetzt x£t)novga oder x&aovga , bei den Romern Chrysopras. Der Halbedelstein , der heme
aurata (Plin. XXXII 145), im Italienischen orata, (doch erst seit der Mitte des vorigen Jhdts., vgl.

im FranzOsiscben dorade, vgl. Aubert-Wimmer Kluge Edelsteinkunde 398i den Namen Ch.
Aristoteles Tierkunde I 144. Ihren Namen hat fiihrt, ist eine Art des griinen Chalcedon, die vor-

sie von dem glanzenden Goldfieek, der sich zwi- 60 nehmlich bei Frankenstein in Schlesien gefunden
schen ihren Augen beflndet (Opp. haL 1 169. Ovid. wird, s. Kluge 397. Schrauf Edelsteinkunde
hal. 111). Nach Aristoteles (hist. an. I 5, 8B.) 173. Bauer Edelsteink. 560. Der alte Ch. da-

hat dieser Fisch zwei Brust- und zwei Bauch- gegen war nach Plin. XXXVII llSff. von lauch-

flossen und wenige PylorusanMnge (H 17, 49). gniner Farbe, die ins Goldgclbe spielte (was bei

Er wird oft bei Tage mit dem Dreizack wahrend unserem Ch. nicht der Fall ist), und kam aus In-

des Schlafes gefangen (IV 10, 109) , laicht im dien ; er fand skli in Stucken von solcher Grosse,
Sommer an den Flussmfindungen (V 10, 121. dass man Becher (cymbia) daraus schnitt. Erwahnt
VIII 15, 235. Plin. IX 58), gehOrt zu den Zug- wird er nur selten, so bei Isid. orig. XVI 7, 7
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nach Plin., ebenso bei Marbod. lap. 15; ferner

Apocal. 21, 20. Prudent, psych. 864. Darnach
durfte es kaum angehen, ihn

;
wie Cor si Delle

pietre ant. 250 thut, mit dem modernen Ch. zu
identiflcieren , was auch Kluge a. a. 0. und
Lenz Mineral, d. Gr. 171, 633 ablehnen; letzterer

vermutet, es konne ein Flussspat gewesen sein.

In den Gemmensammlungen ist der modern e Ch.
anscheinend nicht nachweisbar, doch vgl. Tfllken
Preuss. Gemmensammlung, Vorrede VI.

[Bliimner.]

Chrysor {Xqvocqq) ist nach Philon von Byblos
frg. 2, 8 aus Euseb. pr. ev. I 10, FHG III 566,
9 mit einem nicht genannten Bruder (oder meh-
reren) zusammen Erfinder des Erzes und seiner

Bearbeitung, und stammt fiber Agreus undHalieus,
die Erfinder der Jagd und Fischerei, vom Ge-
sohlecht des Hypsuranios (in Palaestina) ab. Wali-
rend ,nach einigen' die Bruder den Backstein-
mauerbau erfanden, gilt nach Philon Ch. als Er- 20
finder der Beredsamkeit, der kncodai und fxavxslai,

sowie (wenn hier nicht Verwirrung mit dem andern
der zwei Bruder eingetreten ist) als Erfinder der
Angel (ayxioTQa), des Ko'ders, der Angelschnur
und des Flosses, fiberhaupt der Schiffahrt, wird
= Hephaistos gesetzt und auch Zeus MuXlxiog
benannt. Sie sollen Ahnherrn des Technites und
des rfi'ivos Avioxficov und damit einer weiteren
Stammfolge von eponymen Erfinderheroen sein.

[Tiimpel.]

Chrysorrhoas (XgvooQQoas), haufig vorkom-
mender Flussname. 1) Quelle in Troizen, die bei

einer sieben Jahre anhaltenden Dilrre allein von
den zahlreichen Quellen nicht austrocknete , von
der Fiille der Name, Paus. II 31, 10. Vielleicht

war auch das Wasser dieser Quelle der Gesund-
heit zutraglicher als das sonstige Trinkwasser in

Troizen, das bitter war und angeblich Aufblahen
und Podagra verursachte (Plin. n. h. XXXI 36.

Vitruv. VIII 3).

2) Dichterischer Beiname des Bosporos s. o.

S. 751 nr. 76.

3) Spaterer oder mythologisierender Beiname
des Lykormas-Euenos in Aitolien, Hygin. fab.

242. K. Bursian Geographic von Griechenland
I 132, 4.

4) Beiname des Paktolos (s. d.) wegen seines

goldhaltigen Flusssandes, Plin. n. h. V 110.

[Biirchner.]

Strab. XVI 755. Plin. n. h. V 74. Munze bei

Eckhel ni 337. Geogr. Eav. II 15 p. 90 Pin-
der) , der heutige Nahr Barada. Der alte ein-

heimische Name ist als Abana im Alten Testa-
ment (II Reg. 5, 12) nberliefert. Geogr. Eav.
fuhrt irrtumlicherweise unter den Flussen Syriens

einen Bana neben dem Ch. auf (II 15 p. 89, 18
Pinder); es kann jedoch keinera Zweifel unter-

liegen, dass sein Bana und Earfara dem alttesta-

lOmentlichen Abana und Pharphar (a. a. O.) ent-

sprechen und ersterer also mit Ch. identisch ist.

Einen dritten Namen BagSlrtji giebt Steph. Byz.
(s. Aa/iaoxdg). Der Nahr Barada entspringt in
den Gebirgsschluchten des Libanon, durchtiesst
dann in sieben Arme geteilt die Ebene von Da-
maskus und mundet in den Wiesenseen (ca. sechs
Stunden Ostrich von Damaskus) aus. Eitter
Erdkunde XVII 1278. 1282. 1285ff. 1295ff. Bae-
deker Palaest. u. Syrien* 334.

9) Fluss bei Gerasa im Ostjordanland; die

Inschrift Le Bas-Waddington nr. 1722 redet
von AvTio%ia>v x&v siQog xcp JCqvooqoo. x&v nqo-
xeqov reQaarjvwv, also der Dscherasch durch-
fiiessende Bach Wadi Dscherasch. [Benzinger.]

10) = Chorseas, s. d.

11) Ein Fluss Bithyniens, auch Geodos ge-
nannt, Plin. V 148. Kiepert Forma orb. ant.

IX; Specialk. d. westl. Kleinasiens II iibertragt

den Namen vermutungsweise auf den Daghly dere
30 an der Nordseite der arganthonischen Halbinsel.

12) Der Fluss von Hierapolis muss so ge-

heissen haben nach Mfinzen, Kiepert Forma orb.

ant. IX. Bamsay Cities and bishoprics of Phry-
gia I 86, 2. [Euge.]

13) Beiname des Nils, Ioann. Lyd. de mens.
IV 68. Athen. V 203 C. Ioann. Antioch. frg. 2,

17 (FHG IV 541). Auch einer der Stromarme
des Nils oder ein Canal im Delta hicss Xqvooq-
Qoas, koptisch Pawan-n-nub p-herman, gleich-

40 falls das Wort fur Gold {vov§) enthaltend. Ame-
lineau Geogr. de l'Eg. 303. [Sethe.]

Chrysorthc (Xgyodglh]) , Tochter des Sikyo-
niers Orthopolis, welche dem Apollon den Koronos
gebar (Paus. II 5, 8). [Wagner.]

Chrysos (Xgvoog), auf einer Oinochoe des 4.

Jhdts. als Knabe dargestellt in langem, reiehdra-

piertem Chiton mit Armeln, mit vergoldeter Taenie
in den Locken und mit Oinochoe in der Linken,
inschriftlich bezeichnet; er schreitet links hinter

o) Angeblich ein Fluss im Quellengebiet des 50 der auf sprengender Quadriga stehenden Nike, von
Tigris, Iul. Honorius p. 30 und Ethicus p. 76
Kiese; vielleicht der ostliche Zufluss Chaboras,
der ein Kulturgebiet bewiissert; wahrscheinlich
hat sich aber der Name Ch. aus der Orontes-
region zu weit nach Osten verirrt.

6) Ein Fluss an der pontischen Ostkiiste nahe
an Sebastopolis, Plin. VI 14; vgl. Anthemus
Nr. 1 und Chares Nr. 1.

7) Ein Fluss Hinterindiens : inter gentes Eoas
et Passyadras (skr. Pracyadri ,6stliches Felsenge- 60
birge'), ubi flumen Ch. et promunturium Samara
(skr. Tamara, s. Temalas) orientali excipiuntur
ocea>w, Oros. I 2, 46. Entweder zu beziehen auf
den Chrysoanas (s. d.) oder, da Samara das heutige
C. Negra'is vorstellt, auf den Hauptstrom des
Goldlandes Suvarna-bhumi, namlich die Lravadi.

[Tomaschek.]
8) Fluss bei Damaskus (Ptolem. V 15 , 9.

rechts eilt Plutos (s, d.) herbei, Furtwangler
Berl. Vasens. 2661 (= CIG 241 [8372]). Des-
gleichen XPYSOS fiber einem am Boden rutschen-

den Knablein auf einer Oinochoe aus Megara in

der Sammlung der Zuricher Universitat, vgl. B 1 ii m-
ners Beschr. S. 199. E. Muller Festg. an die

39. Philol. Versamml. Zurich 1887 lOff.

[Waser.]

Chrysostemos s. Dion und Johannes.
Chrysothemis (Xgvoo&s/tis). 1) Eine Da-

naide, totet ihren Brantigam, den Aigyptiden
Asterides, Hygin. fab. 170.

2) Tochter des Agamemnon bei Homer. II.

IX 145 = 287 neben Laodike und Iphianassa,
vielleicht auch in den Kyprien, worfiber jedoch
die Aussage des corrupten Sehol. Laur. Sophocl.

Electr. 157 (= frg. 12 Kinkel) Zweifel lasst.

Auf der streng rf. Vase Mon. d. Inst. VDII 15
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schutet KPVSO&EMIS den Orest beim Morde
des Aigisth, vgl. Eobert Bild u. Lied. 155. So-
phokles lasst Ch. neben Elektra in der gleichnami-

gen Tragoedie auftreten und nennt 957 als dritte

Schwester Iphianassa. Euripides Orest. 23 giebt

Ch. , Iphigeneia, Elektra, ebenso in Apollodors

Bibl. Epitome Sab. II 16 = p. 187, 9 Wagner.
Die Angabe des Schol. AD Horn. II. I 7 von vier

TOchtern Agamemnons, Laodike, Ch., Iphigeneia,

Elektra, beruht wohl auf Contamination

der Name Schol. Lykophr. 183.

3) Gemahlin des Staphylos und Mutter der

Molpadia, Parthenos, Ehoio, die von Apollon

Mutter des Anios (s. d.) und Grossmutter der

Oinotropen (s. d.) wird. Diodor. V 62, 1. 2 (aus

Apollodors veoiv xaxaloyos! B eth e Hermes XXIV
436), vgl. das fur diese Sage auf dieselbe Quelle

(Pherekydes , Kyprien frg. 17 Kinkel) zuriick-

gehende Schol. Lykophr. 570 (vgl. Wentzel

Name Altai hangt zusammen mit tfirkisch altun,

altyn ,Gold'; auch die sinischen Annalen der

Thang geben als Sitz des ,Wolfsgeschlechtes' und
des Turkenfursten den Kin.san oder das ,Gold-

gebirge' an. [Tomaschek.]

Xgvaovv azo/j.a, die dritte der sieben Indus-

mundungen , die heutige Pitiani (von skr. pita
.gelblich'), Ptol. Vn 1, 2. ' [Tomaschek.]

'

Xgvaovv #ego£ (Strab.) oder xevaa &e(w, das

Nur 10 sind wohl in erster Linie goldne Ahren, weihten

die Metapontier (Strab.), Apolloniaten und Myri-
naeer (Plut.) als Erstlinge reicher Ernten nach
Delphi. Es handelt sich offenbar nicht um all-

jahrliche Gaben, wie sie deren die eleusinische

Gottin mehrfach verlangt und zeitweilig auch be-

kommen hat, sondern um einmalige, in Delphi
noch spater gezeigte Weihgeschenke, Strab. VI
265. Plut. de Pyth. or. 401. 402. K. O. Muller
Dorierl I 265. 269. Preller-Eobert Griech.

Philol. N. F. V 62). Eine andere Uberlieferung 20 Myth. I 260. 261, 1. Ob die Ahre auf den meta-
iiber diese Ch. giebt Hygin. P. A. II 25 gelegent-

lich des Stembildes der TLagMvos, der nach Er-

wahnung des Hesiod und Arat und nonnulli

fortfahrt: alii autem Apollinis filiam ex Ghry-
sothemi natam et infantem Parthenon nomine
dietam, eamqw, quod parva interierit, ab Apol-

line inter sidera collooatam.

4) Angeblich ein uralter Sanger aus Kreta,

Sohn des Karmanor, der in der geschwindelten

pontinischen Munzen nur gerade auf dieses %. &.

geht, wie ausser den vorher Genannten auch Head
HN 62 meint, mag dahingestellt bleiben.

[Hiller v. Gaertringen.]

Xgvaovg s. Aureus oben Bd. II S. 2547.

Chthimena s. Ktimena.
Clithon (X&oiv), die Erdtiefe personificiert,

gew6hnlich gleichbedeutend mit Gaia (s. d.), so

als Mutter der Titanen (Aisch. Prom. 205; Eum. 6)

uralten Siegerliste der Pythien bei Paus. X 7, 2 30 und Giganten (Nonn. Dion. XXV 453) und des

erscheint. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II § 373 A. 4.

In einer Hypothesis zu Pindars Pythien (Boeckh
Pind. II 1 p. 298, 2) hat Ch. den Apollon nach
dem Drachenkampf entsiihnt, wahrend bei Pau-
sanias dies seinem Vater Karmanor zugeschrieben

wird.

5) Hesperide auf der attischen Hydria 4. Jhdts.

des Meidias links neben dem Hesperidenbaum,
hinter ihr ASSTEPOPE und VTIEA. Abge-

Typhoeus (ebd. II 566); sie heisst Mutter der

Traume (Eur. Hek. 70), der Seirenen (Eur. Hel.

168). Vgl. noch Anth. Pal. V 177. Nonn. Dion.

XXI 131 (Preller-Eobert Gr. M. I 635, 4.

616. 846, 2). Bei Pherekydes von Syros sind als

Urpotenzen angenommen : Zeus, Chronos (s. d.) und
Ch. (bezw. Xftovirj), woffir in orphischer Lehre Chaos
(s. d.), Stellen bei Welcker Gr. G.-L. 1 143, 2.

Gruppe Gr. Kulte und M. I 654, 46, vgl. Kern
hildet Millin Gall. myth. 94, 385 = Wiener 40 De Orphei Epim. Pherecydis theog., Berl. 1888.

Vorlegebl. IV 2. [Bethe/

6) Chrysothemis aus Argos, Erzgiesser, dem
spateren Altertum nur bekannt durch die Kiinst-

lerinschrift zweier in Olympia aufgestellten Sta-

tuen, die er in Gemeinschaft mit seinem Lands-
mann Eutelidas verfertigt hatte. In der Fassung
der Inschrift ist die Art, wie der Kunstschule
ohne Ncnnung der Lehrer gedacht wird, beachtens-

wert: EvxMdag xai XgvoQ&efitg zdds ZQya. ze).sa-

Goinperz Gr. Denker I 70ff. [Waser.]

Chthonia (>? X&ovia). 1) Mythologisierender

und dichterischer Beiname der Insel Kreta (s. d.).

Steph. Byz. [Biirchner.]

2) X&ovla , Epiklesis verschiedener Erdgott-

heiten. Alle Gottheiten, die im Innem der Erde
hausen, an einem bestimmten Orte als standig

dort wohnende Schirmer des Landes verehrt wer-

den oder die sonst in irgeud welcher Beziehung

aav Aq}'eToi, xsyvav eidoiss kx Tigoregcov. Die dar- 50 zur Erde oder Unterwelt stehen, kSnnen das Bei-

gestellten Oljinpioniken waren Damaretos aus He-
raia, der im Waffenlauf sowohl 01. 65, als dieser

Wettkampf zum erstenmal stattfand, als in der

folgenden Olympiade gesiegt hatte, und sein Sohn
Theopomp, Sieger im Fiinfkampf. Letzterer wird

also vermutlich die Statuen gestiftet haben, deren

Errichtung dann in den Anfang des 5. Jhdts.

fallen wfirde. Vermutlich gehOren Ch. und Eute-

lidas zur dritten Generation der Schule des Hage-

wort Ch. fuhren. Man spricht bald von einer

einzelnen Gettin als x$ovia, bald von einer Mehr-

zahl von teal xdoviat, vgl. z. B. Aristoph. Thesm.
101. Stob. eel. I 5, 12 = Bergk PLG HI* 733
(Moirai); Soph. Oed. Col. 1568 und Orph. hymn.
LXIX 8 (Erinyen); Apoll. Ehod. n 504. IV1322
nebst Schol. {y&6viai vvfjupai im Sinne von iyy,u>-

owi) ; fiber die chthomschen Gottheiten vgLP r e 1 1 e r

Demeter 187ff. E oh de Psyche 190ff. Im einzelnen

laidas (s. unter As opod oros Nr. 6). wahrend man 60 findet sich Ch. als Epiklesis fur a) Ge, Aischyl.

sie frfiher falschlich als dessen Vorlaufer ansah,

Paus. VI 10, 5. B runn Kiinstlergesch. 1 61. Over-
beck Griech. Plasty I 140. Collignon Sculpt,

gr. I 225. 320. Preger Inscr. gr. metr. 174.

[C. Robert.]

Xqvoovv ogos, Hauptsitz des Tiirkenchagans,

auch genannt 'Exxdy d. i. ,Aq-tagh' weisses oder

Schneegebirge, Theophylact. Sim. VII 8, 11. Der

Pers. 626. 638. MusaiosEumolp. frg. 1 Kinkel, vgl.

Wunsch Defix. tabell. Attic 90b. 99 ; im Cult von

Mykonos neben Zeus Chthonios Dittenberger
Syll. 373 = Bull. hell. XH 460; vgl. v. Wila-
mowitz Euripid. Herakles II 164. b) Demeter,

Apoll. Ehod. IV "987. Anth. Pal. VI 31. Orph.

hymn. XL 12. Cult in Sparta, angeblich von

Orpheus gestiftet, im Zusammenhang mit Hades-
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cult, Paus. Ill 14, 5. Plut. Lyk. 27. Milchhof er
Athen. Mitt. II 472. Sam Wide Lakon. Culte
171. 174f. 244f. Cult in Hermione auf dem Pron,
im Zusammenhang mit dem Cult des Pluton Kly-
menos, Paus. II 35, 4ff., wo auch das Fest XSovia
naher beschrieben wird; vgl. Eurip. Heracl. 615.
Lasos frg. 1 bei Athen. X 455 c. XIV 624 e.

Aelian. n. a. XI 4, wo das auf diesen Cult be-
ziigliche Gedicht des Aristokles stent. Plut. Pomp.

Priester und Beamten und dag ganze Volk mit-
samt den Kindern, welche weisse Kleider und
Hyacinthenkranze (xooftoodvdcdov) tragen, beteili-

gen, werden vier Rinder von Mannern zum Tempel
gefuhrt und drinnen von vier alten Frauen, die
eine besondere priesterliche Function hatten, ge-
schlachtet, Paus. II 35, 5—8 sear ausffihrlich und
anscheinend genau, Imhoof-Blumer and P.
Gardner Num. comm. onPausanias 61 Hermione

24. IGA 47f. CIG 1196ff. Bull. hell. Ill 76. lOnr. 6. Dittenberger Syll. 389. Dagegen fiihrt
XIII 198. Pausanias erwahnt noch raehrere De
metertempel in Hermione, wie auch Kopf bezw.
Attribute der Gottin auf den Miinzen der Stadt
firscheinen; vgl. Preller Demeter 57; Grieeh.
Myth. I 751. Sam Wide De sacris Troezen. Her-
mion. Epidaur. 45ff. Eohde Psyche 195. v. Wi-
lamowitz Eurip. Her. II 164. tber die Ch.,
welche den Cult in Hermione gestiftet haben soil,

vgl. unten Nr. 3. c) Kore- Anth. Pal. VDT 657.

nach Aristokles bei Ael n. h. XI 4 die Priesterin
der Demeter das Bind zum Altar, s. Demeter.
Sam Wide De sacris Troezeniorum, Upsala 1888,
45ff. Preller-Robert Grieeh. Myth. I 751, 1.

786. Stengel Gr. Kultusalt. 175.

[Hiller v. Gaertringen.]

Chthonios {X&oviog). 1) Selbstandig gebraucht
oder als Beiwort eines einzelnen Gottes , kenn-
zeichnet Ch. eine Gottheit, die mit der Unter-

d) Hekate
: Cornut. 34. Aristoph. frg. 500. 501 20 welt und der Erde in Zusammenhang stent, Tod

Kock. Theokrit. II 12. Apoll. Rhod. IH 862. IV
148. Hymn, in Hecat. bei Bergk PLG ITO 682.
Wfinsch a. a. 0. 104—108 u. 0. Weitere Belege
bei Bruchmann Epithet, deor. 99.

S) Tochter des Phoroneus oder Kolontas. In
Hermione, wo der alte Cult der Ch. bezw. der
Demeter Ch. neben dem Cult des Pluton Klyme-
nos stand , setzte man als Stifter dieser beiden
Culte die Geschwister Ch. und Klymenos, Kinder

und Leben, Blfihen und Welken beherracht. Der
Sat/Mov %$6viog, ol yftdnoi &soi, ol xaia. %&ovdg
deoc, ol diojiozat y-froviot oder ndvtsg ol yftovioi

werden angerufen und verehrt, ran Lebenden und
Verstorbenen gnadig zu sein (ein Beispiel ffir viele

W il n s c h Defix. tab. Attic. 99) ; daher ruft ihn auch
der Landmann als Segenspender neben Demeter an
(Hesiod. Erg. 465). tFber den ganzen Vorstellungs-
kreis vgl. insbesondere Rohde Psyche 190ff. Am

des Phoroneus; nach anderer Version war Ch. 30 haufigsten begegnet uns Zeus xaraxtiovtog (Horn.
eine Toehter des Argivers Kolontas, der sich gegen
Demeter verging und bestraft wurde, wahrend
Ch. selbst von der Gottin nach Hermione ver-

bracht wurde, Paus. II 35, 4.

4) In Athen spielt eine Ch. im Geschlecht der
Eteobutaden eine Rolle (vgl. Tbpffer Att. Ge-
nealog. 115). Sie gait als Tochter des Erechtheus
und der Praxithea und als Gemahlin des Butes
(Apollod. Ill 15, 1, 2-3. Hyg. fab. 46. 238.

II. IX 457. Nonn. Dion. XXVII 77) oder z&6vwg
(Hesiod. Erg. 465. Soph. Oed. Kol. 1606. Nonn.
Dion. XXVII 93 u. 0. Orph. hymn. XVIII 3 u. 0.

Hesych. Suid. u. a.), der nicht verschieden ist

von dem Hades ydoviog (Hesiod. Theog. 767.
Eurip. Ale. 237; Androm. 544), dem Hegesilaos
Z&ovios (Nicand. frg. 74, 72 Schneider) oder Pluton,
Preller Grieeh. Myth. I 798ff. Rohde Psyche
191. Kult des Zeus Ch. auf Mykonos neben Ge

Westermann Mythogr. 345; Paradoxogr. 219) ; 40 Chthonia (Bull. bell. XII 460 = Dittenb
nach anderen war sie eine Tochter des Boreas
und der Oreithyia (Schol. Apoll. Rhod. I 211).
In dem Kampfe mit Eumolpos erhielt Erechtheus
bekanntlich das Orakel, er werde siegen, wenn
er eine seiner TOchter opfere. Erechtheus opferte
die eine, verlor damit aber auch alle anderen,
denn die Tochter hatten sich geschworen, mit
einander zu sterben. Sie wurden nachmals als

Hyades oder Hyakinthides oder Parthenoi verehrt.
Ch.
bei Hyg. fab. 46."238. Stob. flor. 39, 33. Apollod.
Ill 15, 4, 5, wahrend sonst auch andere Namen
genannt werden. Die Einzelheiten der Sage vgl.
unter Erechtheus, Hyades und Hyakin-
thides.

5) Eine der Alkyoniden, die sich nach dem
Tode ihres Vaters Alkyoneus in das Meer stiirzen.

Hegesand. bei Suid. s. d/.y.vovidsg ?i/xsqcu. Bekker
An. Gr. 377, 25. Paus. Lex. bei Eustath. Horn

Syll. 373), in Korinth neben Zeus vyjiazog (Paus.
II 2, 8), in Olympia (Paus. V 14, 8). Hauflg
genannt wird ferner Hermes ydoviog in seiner
Eigenschaft als Psychagogos, Aeschyl. Choeph.
1. 118. 708; Pers. 626. 639. Soph. El. Ill; Aias
832. Eurip. Alcest. 743. Aristoph. FrSsch. 1126.
1138. 1145. Orph. hymn. LVII. Wiinsch a. a. O.
83.91.93. 101. 105—107. CIG 538. 539. Kaibel
Epigr. gr. 505. Dionysos y&6vwg als Gott des

bezw. Persephone Ch. heisst die Geopferte 50 Naturlebens , Orph. hymn. LIH 1. Nonn. Dion.
XXXI 144. Suid. s. Zaygevg. Journ. hell. VH 10.

19. Wenn die Titanen bei Hesiod. Theog. 697
Z&oviot heissen, so kann man zweifeln, ob sie als

damonische Machte der inneren Erdtiefe (Preller
Grieeh. Myth. I 62) oder als yr/ynvsTg gekenn-
zeichnet werden sollen. Dagegen heissen die Erech-
theiden (Soph. Aias 202) und Inachiden (Trag.
anonym, bei Hesych. s. y&oviovg 'Ivaytdag) ydovioi
im Sinne von avToy&oveg , ebenso wie auch die

776, 16ff. Vgl. unter Alkyonides. [Jessen.] 60 meisten der gleich "zu erwahnenden Heroen den
ft) X&dvia (so bei den Autoren; in der In-

schrift bei Dittenberger Syll. 389 roZv [fizyd-
).(ov] X&ovei(ov) sind ein jahrliches im Sommer,
zur Erntezeit, in Hermione gefeiertes Fest, das der
Demeter XQovla und den mit ihr im Culte verbun-
denen Klymenos-Hades und Kora gilt (s. o. Nr. 2 b),

welch letztere zu dieser Jahreszeit in die Unter-
welt zurtickkehrte. Im langen Zuge, an dem sich

Namen Ch. im Sinne von yrjysvqg, aiizox&cov oder
iyymgiog fuhren.

2) Einer der thebanischen Spartoi, Vater des
Lykos und Nykteus, Hellanik. und Pherekvd. bei
Schol. Apoll. "Rhod. Ill 1179. ApoUodor/ni 4.

1, 5. 5, 5, 1. Paus. IX 5, 3. Hyg. fab. 178. SchoL
Eurip. Phoen. 670. Schol. Apoll. Rhod. IH 1186.

3) Sohn des Poseidon und der Syme, Ffihrer
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der ersten Colonie nach der Insel Syme, Diodor.
V 53, I. Andere Versionen fiber Syme Athen,
VII 296 c. Steph. Byz. s. Zvm .

4) Sohn des Aigyptos und der Kaliadne, ver-

lobt mit der Danaostochter Bryke, Apollod. II 1,

5, 7.

5) Ein Kentaur, auf der Hochzeit des Peiri-

thoos von Nestor getstet, Ovid. met. XII 441.

6) Ein Gigant, Nonn. Dionys. XLVIII 21.

[Jessen.]

Chthonophyle (X&ovoipity), Tochter des Si-

kyon, welche dem Hermes den Polybos gebar.

Spater heiratete sie Phlias , den Sohn des Dio-
nysos, und wurde Mutter des Androdamas (Paus.

II 6, 6). Dagegen geben Schol. Apoll, Rhod. I

115 und Steph. Byz. s. ®hovs an, dass sie selbst

mit Dionysos den Phlius oder Phlias, nach dem
die Stadt Phlius benannt wurde, zeugte, wahrend
nach Paus. II 12, 6 dessen Mutter nicht Ch.,

sondern Araithyrea (alter Name der Stadt) hiess.

Vielleicht war Ch. die Reprasentantin einer alten

Phyle der Sikyonier (M filler Dor. LT 2 54. Cur-
tius Peloponn. II 471). [Wagner.]

Chihonophylos {X&ovdyvXog), ein Gigant auf
dem Altarfriese zu Pergamon (Conze Vorlauf.

Bericht I 64. H 44. Altertiimer v. Perg. VIII 1

nr. 124). [Wagner.]
Clinch (Xovy), Name eines der acht yvXaxeg,

die dem hOchsten Wesen als Leibwache dienen
(SoovipoQovaiv), in dem gnostischen Zauberpapynis
W von Leiden (Leemanns Pap. graec. mus. Lugd.
Bat. II 143), interessant als Wiedergabe des hierogl.

Namens Kk, eines der sogenannten acht Elemen-
targ<itter, deren Namen eben jene acht gnosti-

schen qwlaxeg tragen. [Sethe.]

Chnllabi. Ein Bischof a Chullabi bei dem
carthagi8chen Concil im J. 256 (Sententiac episco-

porum, in Hartels Cyprian p. 459). Vielleicht

ist Chullu gemeint, s. d. [Dessau.]

Chullu (auf diese Form fiihren die Inschriften,

besonders CIL VIII 6711, bei Schriftstellern auch
Cidlu, Chulli, Culli; bei Ptol. IV 3, 3 Koiloxp
nkyag rj Kovllov), Stadt der numidischen Kiiste

nachst dem Ampsagaflusse, heutzutage Collo. Sie

gehOrte urspriinglich zum Gebiet von Cirta, ge-

noss aber als Colonia Minerva Chullu eine gewisse
Selbstandigkeit. Solin. 26, 1 riihmt die Purpur-
industrie der Stadt. Auf ZOlle, die im Hafen von
Ch. erhoben wurden, scheint sich eine Bestimmung
einer Verordnung vom J, 445 zu beziehen (Nov.
Valentin. III. XVIII 1, 1). Im ubrigen s. CIL
Vffl p. 700. [Dessau.]

Chum {Xovfi), Nebenform fiir Cham (Ham)
bei Alexandres Pol}-histor (Xtddaixd frg. 3 bei

Euseb. pr. ev. IX 17 p. 419 d, FHG HI 212, 3),

der ihn dem griechischen Asbolos (s. d. ,Russmann')

gleichsetzte, wahrend sein Gewahrsmann Berosos

(frg. 11, FHG II 503 von Euseb. chron. p. 23, 34
Schoene. Synkell. p. 78 c) ebenfalls fiber Alex. Pol.

citiert, ihn Xomaofaiog genannt hatte. Er heisst

der Stammvater der Aithiopen, Bruder des Mestra-
Imos, des Stammvaters der Agypter, Enkel des

Belos H., Urenkel des Belos I. = Kronos, Sohn
eines nicht genannten Stammvaters der Phoi-

nikier; vgl. Chanaanos. [Tiimpel.]

Chumdan (Xov/iddr, syrisch ebenso), eine der
Sage nach von Alexander gegriindete Stadt des

fernen Ostens, Hauptsitz des Seidenhandels
, ge-

legen innerhalb zweier StrOme ; noch weiter ent-

fernt liegt Taugast (s. d.), die Residenz des ,Him-
melssohnes'; Theophylact. Sim. VII 9, 8f. nach
Aussagen syrischer Handelsleute. Auch die syrisch-

sinische Erztafel von Siran.fu spricht von einer

Doppelstadt Saragh, d. i. ZijQa firjigosioXtg, und
Chumdan, d. i. sin. Kong.tiSn ,Regierungssitz',

Bezeichnung ffir die Hauptstadt der Han-dynastie

Cang.~an, das heutige Si.'an.fu am Flusse We'i-ho

10 nahe dem Ho. Belehrend ist der Bericht des ara-

bischen Kaufmannes Ibn-Wahab (Relation des vo-

yages, p. Reinaud LI p. 89) ; Chumdan ist in zwei
Halften geteilt; rechts vom Fluss haben die Re-
gierungsorgane ihren Sitz und liegen die Hauser
der Grossen mit ihren Garten und Canalen

;
gegen

Westen aber wohnt das Volk samt den fremden
Kaufleuten, und befindet sich die Zollstatte' ; dieser

westliche Stadtteil ist also Sera. Die Sagen vom
Alexanderzug bis Gog und Magog d. h. bis zur

20 sinischen Mauer ist bekannt genug.

[Tomaschek.]

Chumstinctus (die Namensform ist corrupt),

tribunus (militum) ex cwitate Nerviorum, der
sich unter Drusus in Germanien hervorthat, im
J. 742 = 12, Liv. epit. CXLI. [Stein.]

Chnnaros (XovvctQog\ Sohn des Herakleides.

Zroaztjyog in Olbia, Kaiserzeit, Latyschew Inscr.

orae septentr. Ponti Euxini I 54. [KiTchner.]

Chunoi, sarmatisches Volk zwischen dem Kar-
30 pates und den Rhoxolanoi an der Maiotis, zumal

an der Beuge des Borysthenes, wo einst die sky-
thische Landschaft Gerrhos stand; Ptol. HI 5,

25 (= § 10 Miiller). Marcian. n 39 las gleich-

falls auf seinem ptolemaeischen Pinax die zu bei-

den Seiten des Borysthenes gelagerten Ch. oder
Choanoi, er macht jedoch zum Unterschied von
den innerasiatischen Ch. den Beisatz ol lv xfj

EvQcojip. Vielleicht nimmt Ammian. Marc. XXXI
2, 1 mit den Worten gens ea monumentis veteri-

40 bus leviter nota Bezug auf die ptolemaeische Stelle.

Dass man an einen sarmato-iranischen Sonder-
stamm gleichen Namens denken kann, beweisen die

Chaones (s. d. Nr. 2), die wir an der Seite der ,aus-

gewanderten' Iazyges finden. Anderseits ware es

auch gar nicht unmoglich, dass die innerasiati-

schen Ch., welche dem Volke der Mitte und wahr-
scheinlich auch den Ariern des Zweistromlandes
seit alters bekannt waren, schon zu Beginn des
2. Jhdts. n. Chr. eine Horde gegen Westen aus-

50 gesendet haben, welche den vormaligen Skythen-
boden in Besitz nahm. Vgl. Chionitae und
Hunni. [Tomaschek.]

Chnritae, Volk im inneren Africa, Ptol. IV
6, 19. [Dessau.]

Chns (Xovg Ioann. Ant. frg. 4, 1, FHG IV 541,
Xovoo; Ios. ant. I 131, hebr. Kusoh), nach jfi-

discher Auffassung (Gen. 10, 6) Sohn des Ham
(Xdfi) und Stammvater der Aithiopen, die nach
Josephus noch zu seiner Zeit sowohl sich selbst

60 Xovocuot nannten als von den asiatischen Volkern
(soil heissen den Semiten) so genannt wurden.
Der Name hangt, wie es scheint, mit dem alt-

agyptischen Namen ffir Nubien KS zusammen,
der im Koptischen in dem davon abgeleiteten

Volkernamen 'egoosch, unteragyptisch 'ethosch,

dem mutmasslichen Prototyp zu Al&Coyf, erhalten

ist. [Sethe.]

Xovg oder yotvg, Krug, Kanne, ein Gefass
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zum Tragen oder Ausschenken von Flussigkeiten,

besonders von Wein, auch als Trinkgefass dienend.

Aristoph. Ach. 1086 ; Bitter 95 ; Friede 537. Poll.

X 73. Hesych. s. xoa. Hermann-Blumner
Griech. Privataltert. s 166, 1. Als Mass gait in
Griechenland und unter den Ptolemaeern in Agyp-
ten der x- = V12 ttexgTjxrjg und hatte seinerseits

12 xoxvlcu nnter sich. Hultsch Index zu Metro!
script, unter %ovg 2. 3; Metrologies 101. 624f.

Chnther (Xov&rjQ), siebenundzwanzigster the-

banischer Konig von Agypten nach Bratosth. bei

Syncell. p. 100 B (FHG II 558); das folgende
Wort xavgog gehort, wie Lepsitis (Chronologie

515; Konigsb. Quellentaf. 10) richtig erkannt
hat, zur Ubersetzung des Namens xavgog xvgawos.
Es soil offenbar die Silbe Xov- wiedergeben, die

der tlbersetzer mit dena agyptischen Worte &>
,Stier' (erhalten in Kaprjcpig ,Stier seiner Mutter')

N is s en Iw. Mullers Handb. der klass. Alterturas- 10 zusammenbrachte ; der Silbe v\g iniisste dann
wiss. 12 867f. 874. Die attischen Hohlraasse
waren nach dem euboischen, d. i. solonischen Ta-
lente, die aeginaeisch-pheidonischen und die andert-

halbfach so grossen lakonischen Hohlmasse nach
aeginaeischem Gewichte bestimmt. Das aeginae-

ische Talent ist anzusetzen = 400 altagyptischen
woten oder ten zu 90,96 gr. = 4000 Kite zu

9,096 gr., die euboische Mine war = Vino eines
phoinikischen Talentes von 4800 Kite, mithin

das rvgarvog entsprechen, und in der That giebt

es im Koptischen ein Wort fore , stark'. Der
Name Xov&rjg selbst ist hieroglyphisch nicht nach-
gewiesen. [Sethe.]

Chuthoi, Volk im siidostlichen Teile der kar-

manisehen Wiiste, Ptol. VI 6, 2. [Tomaschek.]
Cliuzis, Stadt in Africa, zwischen den beiden

Syrten, Ptol. IV 3, 41. S. Zuchis. [Dessau.]

Chydas (Xvdag), Fluss in Sicilien an der Nord-
das euboische Talent = 2880 Kite ; also verhielt 20 kiiste zwischen Aluntiuro und Kalakte mundend,
sich das aeginaeische Talent zum euboischen wie
25 : 18. Hieraus und aus dem Vergleiche mit
dem agyptischen Hohlmasse (s. Artabe Bd. II

S. 1301, 29ff.) ergeben sich fur den aeginaeischen

Metretes mindestens 36,45 Liter, fur den lako-

nischen Metretes 54,67 1, fur den. attischen 39,36 1.

Mithin ist der lakonische Chus, nach welchem
die Beitrage jedes Spartiaten zu den gemeinschaft-
lichen Mahlzeiten bemessen wurden (Plut. Lykurg,

vielleicht der jetzige Furiano, Ptol. Ill 4, 2.

[Hulsen.]

Chylemath (oder Chylimath) , Fluss Maure-
taniens, zwischen Portus Magnus und Quiza miin-

dend, Ptol. IV 2, 3. Nach Cat La Maur&anie
Cesarienne 31 die Makta. [Dessau.]

Chyretiai (at Xvgezlai Inschrift bei W. L e a k e

Northern Greece pi. XXXVI nr. 175. Ptolem. Ill

12, 41 M.), spatere Namensform fiir Kyretiai (ai

12) und der nach Dikaiarchos (bei Athen. IV 30 Kvgsxlai inschrift a. a. O. pi. XXXVI nr. 174
141 C ygl. mit Plut. a. a. O.) zwischen 13/8 und
ll/

2 attischen Choen betrug, anzusetzen auf ll/a
aeginaeischen Chus = 4,56 1. Ferner kommen
auf den aeginaeischen Chus = 3,04 1 und auf
den attischen (der nach Aristot. 'A&tjv. nol. 10
grosser war als der aeginaeisch-pheidonische) 3,28 1.

Gleichen Betrag mit dem attischen Chus hatten
der ptolemaeische Chus in Agypten und der rij-

mische Congius. Als landliches Mass erscheint

CIG 1770. Liv. XXXI 41. XXXVI 10. 13. XLII
53), Stildtchen in der thessalisehen Hestiaiotis

siidwestlich von Oloosson auf einem Hiigel ge-

legen, auf dem jetzt der Ort Aofievtxo liegt (Leake
a. a. O. IV 406 aus gefundenen Inschriften, von
denen die altere aus dem J. 194, die Abschrift

eines Briefes des Titus Quinctius an die Tayol
und die Burgerschaft ist; die spatere ist eine

Ehreninschrift auf L. Severus). Vgl. K. Bursian
spater in der romischen Provinz Agypten ein Chus 40 Geogr. v, Griechenl. I 56,

im Betrage von i/
8 des attisch-ptolemaeischen

Metretes = 4,92 1 (Hultsch Metrologies 628;
Jahrb. f. Philol. 1895, 87). In der Provinz Achaia
ist, wie ein in Gytheion aufgefundenes Monument
bezeugt, ein Chus iiblich gewesen. der 1/3 eincs
provincialen Metretes hielt, zu welchem ein Me-
dimnos von 4 solchen Choen = 7 romischen Mo-
dien gehorte. Dieser Chus hielt also 15,32 1,

d. i. die Halfte des babylonischen Maris (Metro-
logie_537ff. ; Jahrb. a. a. 0._85f.). [Hultsch.]

[Biirchner.]

Chusa, eine Mutatio in Kappadokien, auf der
Strasse von Ankyra nach Tarsos, Itin. Hieros. 577, 3.

[Rage-]

Chusai (Xovoai), Stadt in Agypten, s. Kusai.
Chnsaioi (XovoaToi) s. Chus.
Chusaris, Fluss an deT Westktiste Libyens,

in den atlantischen Ocean mundend, Ptol. IV 6,

5. Derselbe heisst IV 1, 2 Kovoa (heute Ued
Scherrat) und ist nur falschlich noch einmal siid-

lich vom Atlas angesetzt. [Fischer.] 60
Chusirensium ciritas, in Byzacium, siidost-

lich von Mactaris, nach der von Wilmanns ent-

deckten Inschrift CIL VIH 698. Als Bischofssitz,

nach Wilmanns Vermutung, in der Liste vom
J. 484 genannt (Not. episc. prov. Byz. nr. 15, in

Halms Victor Vitensis p. 67, wo Oustrensis anstatt
Ousirensis iiberliefert ist). Vgl. auch T is sot
Geographie de l'Afr. II 628. [Dessau.]

Chyrillos, Sohn des Euphemos, aus Kyzikos,
flctiver Kunstlername auf einer von Ligorio ge-

falschten Kiinstlerinschrift, CIG 6161.

[C. Robert.]

Chyrocamns, Ort Agyptens beim Geogr. Ear.
V 7. [Sethe.]

XvQ&vog (Xlgoivog* coniect.) rd xalovftevov

ixauhov, ein nach einem Personennamen benann-
tes Gehoft in nachster Nahe der Stadt Messene

50 (Pelop.). 221 v. Chr. erklommen Freibeuter, die

sich an Dorimachos aus dem aitolischen Tricho-

nion, dem Befehlshaber des aitolischen Bundes in

Phigalea, angeschlossen hatten, auf Leitern die

Mauern des Gehofts, tOteten von den Bewohnern
die, die sich zur Wehr setzten, die iibrigen und
das Vieh fuhrten sie als Beute mit sich fort,

Polyb. IV 4. [Burchner.]

Chytis (var. Chitis, Otis) insula s. Diodori
insula.

Chyton, Chytron s. Chytrion.
Chytos (o yvxog [= Anschwemmung] sc. m-

(irjv), Hafen von Kyzikos an der Propontis, Apol-

lon. Bh. I 987 und SchoL , s. Kyzikos.
[Biirchner.]

XvTQiv&a (auch yyxga Poll. LX 125). Poll.

IX 113 (vgl. Hesych. Suid.) beschreibt zwei Kna-
benspiele dieses Namens. 1. Einer sitzt in der
Mitte ; er heisst yyxga, der Topf ; die anderen um-
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kreisen ihn, indem sie ihn schlagen und ander-
weitig belastigen, bis er einen greift, der dann
an seine Stelle tritt. 2. Einer lauft im Kreise,

indem seine linke Hand anf dem Kande (xata
xi]v xe<palr)v) eines in der Mitte stehenden Topfes
herumgleitet ; die anderen stehen ringsum, schla-

gen ihn und rufen: rig xijv xvigav; wer (htitet)

den Topf? Er antwortet: iya> MiSag (Euphe-
mismus fiir ovog). Er sucht mit dem Fusse einen
der Umstehenden zu beriihren, der dann an seine

Stelle tritt. Auch bei jener ersten Art des Spiels

wird die ursprflngliche Vorstellung sein, dass er

den Topf hiitet, etwa auf ihm sitzend. Nach Pa-
pasliotis Jlsgl z5>v siaga toig aQxaloig "EXXrjai

naibix&v naiyvlmv, Athen. 1854, 15 (bei Gras-
berger Erz. u. Unterr. I 49ff.) sind ahnliche

Spiele noch jetzt in Griechenland iibhch.

Becq de Fouqui&res Jeus des anciens^ 91.

Hermann-Blumner Privataltert. 299, 1. Da-
remberg-Saglio I 1141. [MauJ

Chytrion (Xvtqwv, Xvtov Aristot. pol. V 3,

XvTQog, Xvxqov Strab., der Einwohner Xvrixrjg),

Ortlichkeit, zeitweise Stadtteil von Klazomenai
(s. d.) im kleinasiatischen Ionien. Die Klazo-
menier, urspriinglich auf dem Festland auf der
Stelle Sxvtpia sesshaft, wurden unter Leitung
des Paralos aus Kolophon nOrdlich an einen Ort
versetzt, der X (var. Xvxov, Xvrgov) hiess. Er
lag jedenfalls, wie der Name (von %&<n d. h. An-
schwemmung) besagt, an der Kiiste, Spater wurde
die Stadt Klazomenai auf das nOrdlich davor lie-

gende Eiland verlegt. Daher erscheint spater
Ch. als Flecken im Gebiet der Klazomenier, CIG
n 3132. Aristot. pol. V 2, 12; frg. 196. Ephor.
bei Steph. Byz. Strab. XIV 645. Paus. VH 3, 5.

[Biirchner.]

Chytroi (oIX&xqoi = Kochtopfe, von der topf-

artig ausgehohlten Gestalt), Name von Quellen
und anderen Hohlungen, dann auch von Ort-
schaften.

1) Wildbader in der Oitaia an dem beruhmten
Pass Zxsvov oder der Enge von Pylai , wie die

Anwohner sagten, dem beruhmten BeSl6 von Ther-
mopylae am Puss des Kallidromos, des Ostlichen

Auslaufers des Oitegebirges in der Nahe der xw/nrj

'Avfrr/Xr], Sstlich vom Heiligtum der Demeter Am-
phiktyonis, dem Heiligtum des eponymen Heros
Amphiktyon und den Sitzen fiir die Amphiktionen-
abgeordneten. Zwei sehr klare Hauptquellen und
mehrere kleinere, wie sonst oft dem Herakles ge-

weiht, der dort einen Altar hatte (Herodot. VII
176, daraus Eustath. Dionys. per. 437. Strab. IX
428), mit jetzt 39—41° warmem, stark schwefelig

rieenendem Wasser mit erheblichem Gehalt an
Schwefelwasserstoff (Kl. Stephanos La Grece
au point de vue naturel etc., Par. 1884, 396),

heilsam gegen Kheumatismus , syphilitische und
Hautkrankheiten

,
gaben dem Pass den von den

iibrigen Griechen des Altertums vorzngsweise ge-

brauchten Namen Thermopylai. Brr Wasser war
in Badebecken gefasst, die die Umwohner Xvxqoi
hiessen. Pausanias IV 35, 9 (wo auch wegen des

Zusatzes xo7.v^pfjdQ<xv, tjvxivo. orofid^ovoiv oi esii-

ywgioi Xbxoovg , das Wort als Eigenname zu
fassen ist) berichtet, dass das Wasser, das in das
Xvxqoi yvvaixsloi genannte Becken floss, besonders

klar war. Der Sophist Herodes Attikos liess neue
xolvfijirj&Qag herstellen, Philostrat. vit. sophist.

Pauly-Wiaeowa III

II 1 , 5. L. E o s s Griechische KSnigsreisen I

90. K. Bursian Geographic von Griechenland
I 93.

2) Tiefe Stellen {fiadiaixaxa xfjg h'ftvr/g) im
Sumpf IIsAexavta in Boiotien, der zwischen dem
boiotischen Kephisos (jetzt MavQoji6xa/j,os) und
seinem Nebenfluss Mslag am wcstlichen Ende des

Kopa'isBees sich ausdehnte und wegen des treff-

lichen Flotenrohrs bekannt war, Theophrast. h.

10 plant. IV 11, 8. K. Burs ian Geogr. v. Griechen-

land I 197. [Burchner.]

3) Xvxqoi, spater Kv&gm, alte Stadt auf Ky-
pros, zuerst in Drkunden von Assurbanipal und
Asarhaddon genannt, in welchen ein Pilagura
(Pylagoras ?), Konig von Kitrusi, eines der zehn
Konigreiche der Insel, erscheint. Schrader In-

sofar. Tiglath-Pilesers H (Abh. Akad. Berl. 1879)
34. Oberhummer Cypern 12f. In noch hoheres
Alter fiihrt die vorphoinikische Nekropole, welche

20Dummler Athen. Mitt. XI 212. 259 dort nach-
gewiesen hat. Kyprisch-phoinikische und agyp-
tisierende Figuren aus Ch. bespricht M. Ohne-
falsch-Kichter Kepertorium f. Kunstwiss. IX
316f.; Uns. Zeit 1880 II 461f. (vgl. u.). Ky-
prische Inschriften in epichorischer Schrift be-

sitzen wir von Ch. in betrachtlicher Anzahl; sie

enthalten meist nur kurze Widmungen an die

griechische Aphrodite und griechische Personen-

namen (Prototimos, Onasithemis , Charitimos,

30 Stasikrates), nur der Name Gillikas tragt phoini-

kisches Geprage. C 1 1 i t z Griech. Dialektinschr.

I nr. 1—14. Meister Griech. Dialekte II 168f.

Die wenigen Inschriften in gemeingriechischer

Schrift und Sprache gehOren der hellenistischen

und romischen Zeit an. Von inneren Wirren (Ty-

rannis und Biirgerkrieg) berichten Bruchstiicke

von Inschriften aus dem zweiten Jhdt. v. Chr.,

Le Bas IH 2767f.; eine Widmung an Arsinoe

Philadelphos (s. 0. Bd. II S. 1282 Nr. 26) von einem
40 Aristoteles aus Alexandria enthalt eine andere,

s. Cesnola Cypern 370 nr. 9. eine solche an
Olympias, Enkelin des Seleukos, der unter Ptole-

maios VIII. Euergetes II. Statthalter der Insel

war, eine weitere, s. ebd, nr. 10 und Oberhummer
S.-Ber. Akad. Miinchen 1888, 329. Bei den Schrift-

stellern wird Ch. erst spat erwahnt. Doch war
nach Harp. s. Xvxqoi in einer Eede des Lysias

Ch. genannt, und Steph. Byz. s. Xvxqoi fiihrt

Bruchstiicke aus Alexander Polyhistor (FHG in
50 236, 94) und Xenagoras (FHG IV 527, 10; auch

bei Harp. a. a. O.) an, in welchen ein KOnig von
Ch. erwahnt und der Eponymos Chytros Sohn des

Alexandres (oder Aledros), eines Sohnes des Aka-
mas, genannt wird. Ptol. V 14, 6 nermt Xvigog
als noXig /leooyeiog von Kypros ; Plin. n. h. V 130
Chytri; Tab. Pent. X Citari; Geogr. Eav. V 20
Oytkara.

Von den inneren Verhaltnissen der Stadt wissen

wir ausser den oben angefiihrten Zeugnissen fiir

60 das KOnigtum in alterer und den Andeutungen
iiber Verfassungskampfe in hellenistischer Zeit

nichts Naheres. An Offentlichen Amtern wird ein

yv/uvaoiagyo; (CIG 2627), den die jtoJjuaxgixai

ehren, und ein stpij^aoyog (Cesnola 371 nr. 11)

genannt. Von einzelnen Culten sind Apollon

(Heiligtum zu Vcmi, s. Ohnefalsch-Eichter
Athen. Mitt. IX 135ff. nr. 106), Artemis (ebd.

nr. 7) und die paphische Aphrodite hervorzuheben;

80
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letztere, deren die epichorischen Inschriften (s. o.)

haufig gedenken, hatte ein Temenos, tiber das

vgl. Ohnefalsch-Eichter Repert. f. Kunst-

wiss. IX 317. 320 und .Kypros' (s. u.). Der Cult

dieser Gottin und die Ahnlichkeit der Namen
Teranlasste friihzeitig eine Verwechslung mit Ky-
thera, so Dracont. VIII 438. Et. Gud. 8. Kv&riQa.

Schol. Hes. theog. 192, welche durch die spatere

Schreibung mit anlautendem K (s. u. und Boss

Auch oberhalb der Stadt, bei der Quelle Kepha-

lovrysos (s. o.), bat derselbe eine alte (,vorphoi-

nikische') Nekropole nachgewiesen (a. a. 0. 66),

ausserdem ein Heiligtum des Apollon bei dem
Dorfe Voni, eine halbe Stunde sfldlich von Ch.,

s. o. und Index zu ,Kypros' 522. Jetzt ist die

Statte von Ch. ein wiistes Trttmmerfeld, Ober-
hummer a. a. 0. Einen Tenrpel zu Palaekythro

(s. o.). dessen Grundinauern als Steinbruch dienten,

Inselreisen IV 139) noeh begttnstigt wurde; doch 10 erwahnt A. Drummond Travels u. s. w. (London

sohreibt noch Suidas Xvtqoi. Die spatesten Ur-

kunden aus dem alten Ch. sind Widmung eines

vergoldeten ehernen Standbildes ftir den Praef.

praet. Philippus, zwischen 351 und 354 errichtet

(CIL III 214 vgl. add.), und eine Inschrift

von Iustinian I. (bei Le Bas III 2770). Regel-

massig wird Ch. in den profanen und kirchlichen

Stadteverzeichnissen der byzantinischen Zeit auf-

gefiihrt; Hierokl. 44 Kv&qoi. Georg. Cypr. 1108

1754) 274, eine byzantinische Kirche daselbst

Sakellarios Kvjtgiaxd (Athen 1890) I 203, wo
man 202ff. auch eine tTbersicht der wichtigsten

Belegstellen und Inschriften flndet.

[Oberhummer.]

4) S. Anthesteria Bd. I S. 2372. 2374.

Chytron, Kyniker aus der Zeit des Kaisers

Iulianus, Iul. or. VII p. 224 C. [v. Arnira.]

Chytrophoria (^ XvxQocpoQia. oder %d Xv-
Kv&qoi. Const. Porph. them. I 15 KuMqem. Nil. 20 TQOfpoQia

1

}), Zusammenfassung der oppida Klazo

Dox. 187 Kv&pTjg. In den Bischofslisten uxid den

Untersohriften der Concilsacten wird der Name
sehr verschieden geschrieben. Im 4. Jhdt. wird
ein Bischof Pappos ev zidXsi otxroq Kvftoiq xalov-

(dvrj genannt, Lequien Oriens chriat. II 1067ff.,

und denselben, auf die Armlichkeit der Stadt

Bezug nehmenden Ausdruck gebraucht auch die

anonyme Vita Epiphanii § 34 Dind. (I 39) ; Pho-
teinos ist im J. 451 in. Xvtqov oder Xvtqcov,

menai, Parthenie und Hippoi, so lange diese auf

Inseln lagen. Durch Alexander den Grossen

wurde das Gebiet durch einen zwei Stadien langen

Damm mit dem Festland verbunden. Plin. n. h.

V 117. S. Klazomenai. [Biirchner.]

Chytropolia oder Ottwia, ,Topfmarkt', Ebene
in Kolchis nahe der Stadt Telephis, Agathias II

20 z. J. 554. [Tomaschek.]

Chytropolis (n Xurgdnohg, wahrscheinlich

Lequien 1069f. (Xvtqcov, Xvtqcov und Xv&qcov 30 auch von der topfartig ausgetieften Form des Ge
bei Harduin Concil. II 65b. 284b. 482c, Kb-
tqiov bei Mansi Cone. VI 949). Spyridon heisst

im J. 787 en. KvOqcov bei Harduin IV 37, Ila-

Xaiag Kv&qcov ebd. 273, UaXai&s rjroi Kv$qci>v

ebd. 448 (Lequien 1070); es ist dies die erste

Erwiihnung der noch jetzt Palaekythro genannten
Ortlichkeit, welche auch Leontios Machairas p. 24
Miller IIa.l6xv$Qov nennt und von Kv&gla (p. 19)

unterscheidet, eoenso Florio Bustron Chron. p. 29

landes so genannt), befestigte Ortlichkeit in Thrake,

Theopomp. Philipp. XXII bei Steph. Byz. Der
Ort wurde von Leuten aus Aphytis auf der Halb-

inselPallene der thrakischen Ohalkidike gegrundet.

[Biirchner.]

XvTQoitovg, ein Gerat, urn einen Kochtopf,

yyrQa, fiber Peucr zu stellen. Alciphr. Ill 5.

Diokles bei Poll. X 99 (wo laaava — %-)- Dies

konnte ein einfacher Dreifuss sein. Aristoph. Byz.

Mas Latrie und die Urkunden bei Mas Latrie40bei Eustath. II. 1827, 47 vgl. mit Schol. Aristoph.

Hist, de Chypre II 504. Ill 509.

Die Lage von Ch. ist wesentlich bedingt durch
eine machtige, am Siidabhang des nordlichen Ge-

birgszuges von Kypros in 264 m. Meereshohe her-

vorbrechende Doppelquelle, jetzt xecpcJ.o^Qvaog ge-

nannt, auf welche offenbar auch der Name (yj<»)

zuriickzufuhren ist. Noch heute verwandelt diese

Quelle ein Thai von 5 km. Lange und 1/2— 1 km.
Breite in eine paradiesische Gartenlandschaft in-

av. 436. Indes die Grarnmatiker — glaubwiir-

dige Zcugen, da das Wort wahrend des ganzen
Altertums in Gebrauch blieb — erklaren %. durch

Ausdriicke, die zweifellos ein Gerat bezeichnen,

in dem das Feuer enthalten war, also einen kleinen

tragbaren Herd : jiavvog, iiayeigixog jiavvog, av&od-

hwv (Alexis bei Poll. a. 0.), iaxdga (Strattis bei

Poll. a. 0.), soxciQiov, kozaQig Poll. X 100. Bek-

ker Anecd. 106, 30. Hesych. s. (iavvog. Ein
mitten steriler Umgebung, und das heutige Ky- 50 derartiges Gerat aus Thon war, wie einige voll-

thraea bildet einen ausgedebnten Bestand von

besonders benannten Ortschaften oder ,Quartieren',

deren Hauser unter dem dichten Laubdach ver-

steckt sind. F. linger und Th. Kotschy Die
Insel Cypern (Wien 1865) 6. 70. 76. 430. Ober-
hummer Jahresb. Geogr. Ges. Munchen 1888/9,

83f.; Zeitschr. Ges. f. Erdk. 1892, 445f. Das alte

Ch. ist jedoch nieht genau an der Stelle des jetzigen

Kythraea, noch auch das 4 km. sfldlich davon in

standige Exemplare und viele Fragmente be-

zeugen , am ganzen ostlichen Mittelmeerbecken,

westlich bis Karthago, verbreitet, namentlich urn

die Mitte des 2. Jhdts. v. Chr., kommt aber auch
friiher und spater vor. Es ist etwa 0,50—0,60 m.
hoch, hat die Form eines oben und unten er-

weiterten Cylinders, dessen oberen Abschluss ein

durchlochertcs Becken zur Aufnahme der Kohlen
bildet ; unten ist ein Exemplar durch einen hori-

der Ebene gelegenen Palaekythro zu suchen, son- 60 zontalen Boden geschlossen , die ubrigen offen.

dern auf einem Hvigel mit beherrschendem Blick

iiber die Ebene oberhalb der verfallenen Capelle

H. Dimitrianos, ca. 1 km. ostlich der oberen Quar-
tiere von Kythraea. Dort hatte schon Cesnola
Cypern 212f. richtig die Lage von Ch. erkannt
und Ohnefalsch-Richter weitere Nachforsch-
ungen angestellt, worilber vgl. dessen ,Kypros,
die Bibel und Homer' 14f. u. 0. (s. Index 518).

Der Cylinder hat mehrere Offhungen, urn den
Kohlen Luft zukommen zu lassen, darunter meist

eine grossere, die auch zum Herausnehmen der

herabgefallenen Asche dienen konnte; zwei Henkel
an der oberen Halfte des Cylinders dienen zum
Transport; am Eande des Kohlenbeckens stehen

drei senkrechte Glieder auf, die wir ,Ohren' nennen
kOnnen; unter diesen ist nach Innen je ein hori-
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zontaler Vorsprung angebracht. Diese trugen den
Topf, die Ohren hindertcn seitliche Bewegung des-

selben. Die Ohren sind auf der Innenseite mit
Beliefs verziert, am haufigsten mit einem Kopfe,

so dass der Bart den den Topf tragenden hori-

zontalen Vorsprung bildet. Mehrmals ist es He-
phaistos mit dem spitzen Hut, sonst Silen oder
andere nicht zu benennende KOpfe, nicht selten

ein Stierkopf, niedriger angebracht, so dass auf

auch nichts anderes ist, als das uutere Ende einer

Amphora.
Es ist merkwurdig, daas auch in Pompeii kein

deutlich den Namen x- verdienendes Gerat ge-

funden ist. Ein Mas. Borb. IV 59 abgebildetes

Gerat ist wohl mit Unrecht von dem Heraus-
geber (Quaranta) so benannt worden. Es ist

cylindeTformig, auf drei Fussen, mit einem Henkel;
drinnen stand zu unterst ein eisernes Kohlen-

ihm der Topf stand. In anderen Fallen ist das 10 becken, oben war ein Bronzegefass eingesetzt,
Belief bios ornamental.

Das vollstilndigste Exemplar, aus Iasos, abgeb.

Arch. Jahrb. XII 1897, 161, ist seit kurzem im
Antiquarium des Berliner Museums; hier ist auch
der Kochtopf, genau passend und offenbar fiir den

X- gearbeitet, an seinem Platze erhalten. Sehr
ahnlich sind zwei sich zu einem vollstandigen

Exemplar erganzende Fragmente im National-

museum zu Athen, abgebildet a. O. V 1890, 134.

genau in den Cylinder passend und auf seinem
oberen Eande mit dem eigenen iibergreifenden

Bande aufliegend, ohne Henkel, also absolut
nicht abnehmbar, wahrend der %. zum Auf-
setzen des abnehmbaren Kochgeschirrs dient. Das
Ganze ist eine Vorrichtung zum Warmhalten des
Wassers.

Conze Arch. Jahrb. V 1890. 118ff.; Arch. Anz.

1890,166. Benndorf Eranos Vindob. 384. Mau
Ein reicher ornamentiertes Exemplar besitzt das 20 Bom. Mitt. X 1895, 38ff. Winter Arch. Jahrb.
Museum Fol in Genf, abgebildet a, O. 137; diesem
soil ein im Bardomuseum in Tunis befindliches,

aus Karthago, sehr ahnlich sein. Ein sehr ein-

faches, im stadtischen archaeologischen Magazin
beim Colosseum in Rom ist mit zwei eben dort
beflndlichen ahnlichen aber kleineren Geraten ab-

gebildet Bom. Mitt. X 1895, 39. Als Fragmente
finden sich in grosser Zahl die Ohren. Altere ab-

weichende Form aus Istrien und Este Ho ernes

XH 1897, 160ff. Brueckner Arch. Anz. 1896,
108. Von Luschan Verh. d. anthropol. Ges.

1892, 202. [Mau.]

ChytrOS (XvrQog), Sohn eines 'AXe{^dv)Sgov,

Enkel des Akamas, Eponymos der kyprischen
Stadt Chytroi ; Xenagoras jisqi vrjocov frg. 10 aus

Steph. Byz. s. Xvtqoi, FHG IV 427. Dieses Stemma
will Chytroi in Anspruch nehmen fur jene athe-

nische Colonisation von Kypros, die Herodotos
Mitt. d. praehist. Coram, d. Wien. Ak. I 3, 1893, 30 VII 90 und (nach Philostephanos) Lykophron 585
98, 1. Wie ein aus Troia stammendes Gerat my-
kenischer Zeit (Brueckner Arch. Anz. 1896,

108) diesem Zwecke gedient habeu soil, ist mir
nicht klar.

Aus Hesiod. erg. 748f. iitjS' duo xVTQond-
Scov dveTiiQQSXTiav avekovra sa&siv firjSh Idsoiku '

Ixel nal xoig en notvrj, geht hervor, dass der /.

auch zu religiosen Handlungen, als eine Art trag-

barer Altar fiir Bauchopfer diente. Es ist klar,

behaupten. [Tiimpel.]

Ciabrus s. C ebrus.
Ciaca (Chiaca), Stadt in Kleinarmenien , an

der Strasse von Satala nach Melitene, Grenzfestung
der ROmer, Ptol. V 7, 6 (Kiaxie). Itin. Ant. 209.

Notit. Dign. 35, 1. Tab. Peut. XI 2 (Miller). Es
muss zwischen Malatia und Keban Maden gelegen

haben; vielleicht sucht es Yorke mit Recht bei

Chermuk, wo er Reste der alten Strasse gefunden
dass ein Gerat wie das eben besprochene hicrzu 40 hat (Geogr. Journ. 1896 II 329).

vollkommen geeignet war. Das Genfer Exemplar
erinnert auch durch seine Ornamentation — Guir-

landen in Relief — an einen Altar ; und so

auch die Fragmente Arch. Jahrb. V 135. 136.

Es scheint also, dass man bei der Fabrication

auf diesen religiosen Charakter des £. Riicksicht

nahm.
Es ist mehrfach bezeugt, dass man den x-

auch Xdoava nannte. Schol. Aristoph. Pax 893.

[Rnge.]

Ciagisi, ein dakischer Stamm, der sich, wie

man aus seiner Erwahnung bei Ptolem. HI 8, 5

Keidyscoot schliessen darf, auch nach der Occu-

pation des Landes erhalten hat. Seine Wohn-
sitze sind unbekannt; Kiepert verlegt sie For-

mae orbis antiqui XVII (vgl. Beiblatt S. 4) nach
Siiddakien an den Unterlauf des Schylflusses, siid-

lich von Pelendava-Krajova ; W. Tomaschek
Die alten Thraker I 105 sucht sie dagegen ,am

Poll. X 99. Moeris Hesych. Suid. s. Xdaava, Ad- 50 linken Donauufer Ostlich vom Altfluss'.

oavov. Nach Suidas hiess (in Athen ?) za Moava
der Ort, wo nach einem Opfer fiir die Buleuten

gekocht wurde. Adaava, lasanum (Petron. 41)

heisst sonst ein Nachtstuhl, und zwar war es der

derbste Ausdruck fiir denselben ; schicklicher war
es, ihn ditpoog zu nennen (Poll. a. O.). Offenbar

ist dies urspriinglich ein grober Scherz, beruhend
auf einer Ahnlichkeit der Form ; es ist sehT wohl
denkbar, dass es Nachtstiihle ahnlicher Form,
nattirlich ohne die Ohren, gab.

In Pompeii ist ausser den oben erwahnten
Fragmenten kein /. gefunden worden, wohl aber

nicht selten ein einfaches Surrogat desselben. Man
schnitt eine Thonamphora, etwa der Form XII
CIL IV an der Stelle ihrer grOssten Weite hori-

zontal durch, schnitt in den unteren Teil ein lang-

lich viereckiges Luftloch und benutzte ihn so als

Untersatz fiir das Kochgeschirr, welches meist

[Patsch.]

Cibalae (CIL III 3267 Gib.; CIL III 10253.
VI 2833 Oibal. ; VI 2385, 1 a 13 = Eph. ep. IV
896, 1,29 = Ch. Hfilsen Bull. d. commiss. arch.

diRoma 1894, 16, 26 Gibali; Eph. ep. IV 894 a

14 Gibalis ; Ptolem. II 16, 7 Kigali; ; Itin. Ant.

232, 5. 261, 1. 267, 2. 263. 4 Cibalis ; Itin. Hieros.

563, 2 Oii-itas Gibalis; Geogr. Rav. 216, 13 Gi-

balis. Zosim. II 18, 4 [vgl. 19, 1. 2, 48]. So-

60zomen. h. e. I 6. Philost. lib. 8 ap. Phot. cod.

40 Ttjv KiflaUv : Itin. Ant. 131, 2 Cibalas civitas ;

Victor epit. 41, 5 [vgl. 45, 2]. Eutrop. X 5. Oros.

VII 28, 19. Amm. Marc. XXX 7, 2 apud Cibalas),

jetzt Vinkovci (Fundort von CIL III 3267. 10253)

in Pannonia inferior in der Nahe der Volcaea

palus (Victor. Dw LV 32, 3). Die Lage des

Ortes beschreibt Zosim. II 18, 4 xokig ds avrtj

Jlaioviag ioTi'v, sitl korpov XEiph'r). msvij de oddg,
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ij sat xrjv nohv avaysi, fj
to jtoki fisQoe ejiexei sorgte der Quaestor (Quintil. inst. or. V 13, 17).

Xljivrj fia&cta otadicov nirre to svgog i'^ovaa, to Im Felde fuhrte der romische Soldat C. fur 17

Ss keuidfievov oQog iartv , fa w xai 6 \6<pog, s<p' (Hist. Aug. Alex. Sev. 47, 1. Ammian. Marc. XVII
oviisQ rj Ttoliq. C. war erst munioipium (CIL 9, 2. Cic. Tusc. II 37) — so richtig L an gen
III 3267 dec. mun. Cib.), sparer eolonia Aurelia a. a. 0. I 4. 5 gegen Zander Andeutungen z.

(CIL VI 2833 [aus der Zeit des Alexander Se- Geseh. d. rOm. Kriegswesens II 15 — , spater (Cod.

verus]. Eph. ep. IV 894a 14 [nach Septimius Theod. VII 4, 5) fur 20 Tage mit sich (Le Beau
Severus]) und wichtiger Strassenknotenpunkt ; hier M&noires de l'acad. des inscr. et belles-lettres XLI
teilte sich die von Sirmium kommende Strasse und 142). Mit coeta C, d. i. Brot, waren meist nur

fuhrte einerseits nach Mursa-Aquincum , ander- 10 die Flottensoldaten — wohl der Feuersgefahr

seits liber Servitium nach Siscia und Salonae wegeri — verproviantiert , Liv. XXI 49, 7. XXIV
(Itin. Ant. Itin. ffieros. Geogr. Eav.; die Tab. 11, 9. XXIX 25, 6. XXXIV 12, 6. XLIV 35, 13
Peut. hat nur das Zeichen eines Hauptortes fur (Zander a. a. 0. II 6. Langen a. a.0. 117), Land-

C. CIL III p. 422. Kiepert Formaeorbis antiqui truppen ausnahmsweise, Liv. Ill 23, 3. 27, 3.

XVII). Ob C. eine Garnison hatte, ist unsicher

;

Ubertragen wird C. auch geradezu fur Sold ge-

vgl. CIL III 3268. 13353. Von den Kulten ist braucht, weil dieser ursprtaglich ein Verpflegungs-

nur der der in Illyricum stark verehrten Liber geld war, Varro de 1. 1. V 90. Liv. XXIV 47, 11.

und Libera (CIL III 3267) bekannt; in CIL III Herodian. H 11, 5 (im grjrotg oirtjQemotg ozga-

10253 waren mehrere Collegien, darunter das coll. timtag xaranTr)a&iisvog). 4) C. fiir das Gefolge

centonariorum genannt (vgl. Arch.-epigr. Mitt. 20 des Statthalters in der Provinz, in diesem Falle

IV 99). Stark war C. in der Garde seit Sep- keine Naturalverpnegung, sondern sog. Tagegelder

timius Severus vertreten (CIL VI 2833 [drei Mann]. (F. Hofmann De provinciali sumptu populi Eo-

Eph. ep. IV 894 a 14. Hfilsen a. a. 0. Momm- mani 19ff. Langen a. a. 0. II 24). Nach Cic.

sen Eph. ep. V p. 181). Auf dem Oibalensis earn- Verr. I 36 erhielten C: die Legati, der Quaestor

pus fand am 8. October 314 die erste Schlacht (Cic. ad fam. V 20, 9; ad Att. VU 1, 6 bestatigt

zwiscben Constantin und Licinius statt (Zosim. dies) , die eohors praetoria und Cic. ad Att. VI
Eutrop. Victor. Oros. Anonym. Vales. 5, 16. Fast. 3, 6 zufolge auch die pracfecti. Nach Hofmann
Idat. ad a. und Hieron. chron. a. Abr. 2329. H. a. a. 0. 20f. bezog sogar der Statthalter Diaten,

Schiller Gesch. der rom. Kaiserzeit II 196f.). doch scheint dies Mommsen (St.-R. I 3 299, 4)

In der Nahe von C. wurde Gratian, der Vater30wenig glaublich. Ubrigens bewilligten auch die

Valentinians und Valens, geboren (Ammian. Marc. Kaiser ihren Begleitern cibaria (Suet. Tib. 46).

Victor. 45, 2. Philost. lib. 8 ap. Phot. cod. 40). 5) C. der Provincialen, die diese, anstatt Getreide

tTber ein Bad, Sarkophage, Statuetten, Lampen, zu liefeni , dem Statthalter zahlten. Letzterer

Miinzen und sonstige Kleinfunde in C. vgl. J. kaufte dafiir Getreide ein, und was er dabei gut

Brunsmid (der eine grosse hier completierte machte, gehorte ihm. Daher diese C. fiir die

Miinzsammlung besitzt) Arch.-epigr. Mitt. Ill 123ff. Statthalter sehr eintraglich waren, Cic. Verr. Ill

und I. W. Kubitschek ebenda IV 99f. Ziegel 216. 217. II 12 (Mommsen St.-R. P 299, 4).

CIL HI 10703. CIL m p. 415. 422. 1675. Litteratur: Masquelez in Daremberg et Sag-
2181. W. Tomaschek Mitt, der geogr. Gesell- lio Diet. I 1169ff. [Fiebiger.]

schaft in Wien 1880, 498. Ruggiero Dizion. 40 Cibarri, ein Volk in Hispania Citerior. In

epigraph. II 221. A. Holder Altkelt. Sprachschatz der auf Poseidonios und Varro beruhenden Aufzah-

s. v. J. Jung Romer und Romanen in den Donau- lung der Volker an der West- und Nordwestkiiste

landern2 97. 153. [Patsch.] Hispaniens bei Plin. n. h. IV 111 werden genannt

Oibaliana, Ort in Africa , von dem Bischofc als zum Gerichtsbezirk von Lucus Augusti gehorig

im J. 258 (Sententiae episcoporum, in Hartels a flumine Nwvia Cibarri (Oibaroi wie es scheint,

Cyprian p. 454 nr. 56) und im J. 411 (coll. Carth. die Hss., doch ist die leichte Anderung durch die

c. 208, bei Man si Act. concil. IV 159 = Migne ahnliche Endung einer Reihe anderer Volkernamen

XI 1346) erwahnt werden. [Dessau.] dieser Gegend wahrscheinlich) Egivarri (viclleicht

Cibaria schlechthin heisst alles, wovon Men- Aegivarri) cognomine Narini (Namarini die

schen (Dig. XXXIV 1. Col. r. r. XU 14. Hor. 50 Hss., aber der Fluss Nar ist bekannt] u. s. w.

sat. I 1, 32), wie Tiere (Cat. de agric. 60. Cic. (bei Mela in dem entsprechenden Abschnitt III 1

3

pro Rose. Am. 56. Col. VIH 4, 1) sich nahren. Im fehlen diese Namen). Sie miissen darnach unge-

besonderen werden erwahnt: 1) C. der Sclaven fahr an der Grenze zwischen Callaekien und Astu-

(Senec. de benef. Ill 21, 2). Sie bestanden in 4

—

rien, westlich vom Flusse Navia (s. d.) gewohnt

41/2 (Cat. de agric. 56. Donat. zu Ter. Phorni. 9), haben. [Hiibner.]

spater in 5 (Senec. epist. 80, 7) Seheffetn Getreide Cibtlitani, eine Gemeinde in LusitanieD, nur

monatlieh (Plant. Stich. 60). 2) C. der Appari- unter den stipendiarii der alphabetiscb geordneten

toren der curatores aquarum bei Front, de aq. Listen des Agrippa und Augustus bei Plinius (IV

100 (Mommsen St.-R. is 299, 2). 3) C. der 118) genannt, daher die Lage nicht bestimmt

Soldaten. Nach Polyb. VI 39, 13 erhielt der 60 werden kann. [Hiibner.]

Fnsssoldat 2/3 , der Reiter 2 Medimnen Weizen Ciboliton patria, in Armenien, Geogr. Rav.

und 7 Medimnen Gerste fiir den Monat, und noch p. 69, 14. [Tomaschek.]

in der Kaiserzeit (Suet. Galb. 7) wurde ihnen die Cicade s. Texxi^.
rohe Frucht geliefert (Langen Die Heeresver- Cieae insulae s. Signae.
pflegung d. Romer im letzten JahTh. d. Republik Cicatricula s. Cornelius und Pinarius.
I 3). Wer sich auszeichnete, bekam das Doppelte Cicera {Cieereula) s. Erbse.
(Liv. Vn 37, 2; vgl. damit CIL n 115 annona Cicereius. 1) C. Cicereius, Schreiber des

dupla ob virtutem donatus). Die Verteilung be- alteren Scipio Africanus, bewarb sich spiiter, wahr-
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scheinlich 579 = 175, zugleich mit dessen Sohne furth (Verhdlg. d. Berl. Gesellsch. f. Anthro-

um die Praetur und trat, als er sich ihm vor- poL, .14. Juli 1891, 662), dass durch das ganze

gezogen sah, aus Bescheidenheit zuriick (Val. Max. Land als Unkraut die wilde C. , C. divaricatum

IV 5, 3 ; vgl. Ill 5, 2). Im folgenden Jahre wurde Schousb., verbreitet sei, welche sich zu den Kul-

er fur 581 = 173 zum Praetor gewahlt (Liv. XLI turarten C. intybus L. und C. endivia L. gerade

28, 5), erhielt Sardinien als Provinz, um von dort so verhalte , wie Lactuca scariola L. zu Lactuca

nach Corsica zu gehen (Liv. XLU 1, 3. 5). Er sativa L. Doch vermuten die Botaniker sonst nur

notigte die Corsen durch einen Sieg im offenen von der Endivie, dass sie aus C. divaricatum her-

Felde zum Frieden und zur Leistung eines Tri- vorgegangen sei. Wenn aber Maillet (Descrip-

buts (a. 0. 7, If.) und triumphierte iiber sie 582 lOtion de PEgypte etc., 1740 Br. IX bei Fr. Wonig
= 172 ohne Genehmigung des Senats in monte D. Pfl. im alt. Agypt, 1886, 222) die wildwach-

Albano (a. 0. 21, 6f. Acta tr.). Angeblich in sende Endivie Agyptens von weit besserem Ge-

diesem Jahre reiste er als Gesandter nach Hlyrien schmack, als die in Frankreich kultivierten fand

{Liv. XLU 26, 7; vgl. Nissen Krit. Unter- und sie dort zu seiner Zeit so haufig war, dass

suchungen 247); 587 = 167 weilte er dort als sich die Halfte der armen BevOlkerung davon

Mitglied der Commission zur Neuordnung des nahrte, so kann dies auch nur C. divaricatum ge-

Landes (Liv. XLV 17, 4). 586 = 168 hatte er wesen sein. Jedenfalls flndet sich C. endivia bier

auf dem Albanerberge der Iuno Moneta einen in und in Europa nur kultiviert. Heute soil die

der Schlacht gegen die Corsen gelobten Tempel agyptische C. osqIvov (Wilkinson De lingua

geweiht (Liv. XLII 7, 1. XLV 15, 10). 20copt. 110 bei Sprengel zu Diosk. U 159) oder

2) C. Cicereius, municipaler Magistrat von hendeb schikhurieh (Forskal Flora aeg. 72 ebd.),

Capua 646= 108 (CIL I 565 = X 3776. 3777). genauer nach Ascherson (bei J. Low Aram.
[Miinzer.] Pflanzennamen, 1881, 255, 1) sowohl C. endivia

Cicero s. Tullius. In der Kaiserzeit Bei- als divaricatum silts (d. i. oeqis), mdggede, abn
name des M. Tullius Cicero, cos. suff. 724 = 30 v. ru/cobb und hindib, doch Urospermum picroides

Chr. mit Caesar (dem spateren Augustus) cos. IV. Desf. ebenfalls silis heissen; Anderlind (Die

[Groag.] Landwirtsch. in Egypt., 1889, 38) giebt fur C.

Cichorie. VonderGattungCichoriumkommen endivia an schilcurlje, hendebe. In Italien wird

drei Arten in Betracht, C. intybus L. die C, heute die Endivie unter dem Namen endivia

C. divaricatum Schousb. = C. pumilum Jacq. und 30 kultiviert.

C. endivia L. die Endivie. Die C. ist in ganz Die Griechen hatten ursprunglich, und wie es

Europa und im -gemassigten Asien einheimisch. scheint bis Nikandros, welcher (alex. 429) za xiyoQa

In Italien , wo sie z. B. in den Provinzen Rom gegen Vergiftung durch Bilsenkraut empfahl, wohl

und Grosseto als cicoria von den Feldern viel nur den Ausdruck xi^oqiov oder y.i%d>Qiov , und
gesammelt und als ci-corietta in bewasserten Gar- zwar fiir die C. , und spater , etwa seit Beginn

ten gebaut wird, hat sie ausser diesen auch den unsrer Zeitrechnung , aegis sowohl fiir diese als

Namen radioehio. Nach C. Fraas (Synopsis die Endivie. Beide Benennungen sind ungewissen

plant, flor. class. 197) sind ihre frischen Blatter Ursprungs. Die erstere fand auch, und zwar

unter dem Namen rnxgaMHa oder gaSixia in ganz ebenfalls in der Bedeutung von C, Eingang bei

Griechenland, wo sie als ausserst liistiges Unkraut 40 den RSmern , wurde aber nur selten gebraucbt

in alien feuchten Niederungen vorkomme, ein (ciehoreum bei Hor. c. I 31, 17; cichorium bei

ausserst beliebtes Gemiise. Dagegen behauptet Plin. XX 74). Urspriinglich findet sich bei ihnen

Th. v. Heldreich (D. Nutzpfl. Griechenlands, ein intubus (spater intubum, intibus, intibum)

1862, 28, vgl. 76), dass C. divaricatum Schousb. genanntes Gemuse, welches wohl erst spater baupt-

in Griechenland sehr gemein sei und in der dor- sachlich die Endivie war, als die C. auch ambubtia,

tigen Flora ganz die Stelle von C. intybus ver- (neben intubus bei Cels. H 30) oder ambubaia-

trete ; die jungen Blatter und Triebe, ia gadlxta, (Plin. I ind. ad XX cap. 29 u. XX 73; vgL ambu-
albanes. r'core, -a, wiirden fleissig gesammelt als bia xtxeogta Corp. gloss, lat. U 16, 17 und am-
Gemiise oder als Salat mit Essig und Citronen buuia niymgiov ebd. in 359, 76), d. h. die Wan-
im Friihjahr haufig gegessen; wegen des bittern 50 dernde , und im Gegensatz zur Endivie intubus

Princips, das sie enthielten, halte man ihren Ge- agrestis (Diosk. n 159. Pall. I SO, 1. Veget. mu-
nuss far sehr gesund. Von ihm sind auch (Griech. lorn. V 41, 2) oder erratieus (Plin. XX 65. 73.

Jahreszeiten, herausg. v. Aug. Mommsen V 1877) XXII 144. Ps.-Theod. Prise, add. I 93) oder sil-

fiir die attische Ebene die beiden andern Arten vaticus (Gargil. Mart, de cura bourn 9. Isid. or.

als kultiviert, C. divaricatum aber als wild wach- XVH 9, 37 ; vgl. sativus intubus bei Gargil. M.
send aufgefuhrt (S. 503) ; die C, dvridia, und die med. 12) genannt, oder cichorium mit diesem wilden

Endivie
,

Qahiy.ia , wiirden Ende Juli gesat , im intubus geglichen wurde (Paul. Aeg. "VTI 3. Corp.

September ausgepflanzt und von Mitte October gloss, lat. Ill 538, 5. 558, 60). Neuerdings hat man
auf den Markt gebracht, mit spaterer Nachzucht (s. bes. H. Jansen Wochenschr. f. klass. Philol.

bis zum Friihjahr (S. 585). Aber nach E. Bois- 60 1895, 1065) intubus aus dem Punischen herge-

sier (Fl. orient. Ill 1875, 716 und snppL ed. leitet, nachdem das aramaeische und arabische

Buser 1888, 318) findet sich C. divaric. Sch. nur hindab = Endivie von Lagarde (Semitical 1878,

in Kreta, Ehodus, Cypern, Kleinasien, Syrien und 61 f.) fiir eine echt semitisehe Weiterbildung yon

Agypten. Ebensowenig hat sie E. v. Halacsy arabisch hudb, wie bei Avicenna die Angenwim-
auf seiner Forschungsreise durch mehrere Gegen- pern heissen, erklart war. Da sich erst nach

den Griechenlands (Denkschriften Akad. Wien Cato intubus im'Lateinischen findet (zuerst bei

1894) gesehen. In Italien aber ist sie auf Sici- Lucilius, s. u.), so ist die punische Herkunft des

lien beschrankt. Uber Agypten sagt G. Sch wein- Namens wohl moglich. Das Wort wurde dann
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auch von den Griechen ubernommen. So empflehlt die Bezeichnungen ehreston und pancration, wo-
Archigenes (bei Gal. XIV 321) urn das J. 100 von die letztere (bei Diosk. II 203) sich auf Pan-
n. Chr. , das von den Romern IvxvjioXaxavov ge- cratium maritimum L. beziehen soil. Zu Beginn
nannte xiymoiov gegen Kopfschmerz auf den Kopf des Mittelalters finden wir fiir die C. auch den
zu legeu, wofur auch sonst der Saft des inhibits sonst Heliotropium villosum Desf. und Heliotro-
(Plin. XX 73. Plin. Iun. II p. 10, 6; vgl. Alex. pium supinum L. bezeichnenden Namen lieliotro-
Trall. I 469 Puschm.), oder genauer des intibum pium (Veget. mulom. V 41, 2. Corp. gloss, lat.

sativum (Garg. Mart. med. 12), also der Endivie III 538, 44. 560, 62. 621, 69) oder solsequia
gebraucht wurde. Im Edict des Diocletian vom (Corp. gloss, lat. Ill 560, 63. 609, 45) gebraucht,
J. 301 (YI 3. 4) ist mir eine bessere und eine 10 und zwar wegen ihrer Lichtempflndlichkeit (Isid.

schlechtere Sorte_ der intiba, bezw. tvtvfloi, A. h. or. XVII 9, 37), auch sponsa solis (Corp. gloss.
woM C. und Endivie, unterschieden. Bei Alexan- lat. 560, 63) und wegen ihrer Heilkraft gegen
dros von Tralles iibcrwiegt tnvfiov gegeniiber xiym- Warzen (vgl. Ps.-Theod. Prise, add. I 93) ver-
qwv und osqi; und wird mit letzterem synonym rucaria (Isid. or. ebd.). Umgekehrt nannte man
gebraucht (Puschmann zu I p. 308, 2); doch auch Pflanzen, welche nicht zur Gattung Cicho-
wahrend bei ihm xixcoqiov stets die C. bedeutet, ist rium gehoren, xixooqiov, so Chondrilla iuncea L.
es fraglich, ob die beiden andern Namen nur fiir (Diosk. II 160), diese auch csqis (Diosk. a. a. O.
die Endivie gebraucht sind. So sind z. B. in Gal. XII 119). Perner soil der coyxos auch ai-
der lateinischen Ubersetzung der Fragmente des ycogiov geheissen haben (Diosk. II 158) ; von den
Philumenos bei Alexandres (ed. Puschm. p. 44) zu 20 drei unterschiedenen Arten ist die erste sicher
den mehr stopfenden und trocknenden Gemiisen Helminthia echioldes Gaertn., welche heute aygioS
beide Arten des intubum gerechnet. Bei Simeon &%6g, albanesisch eihur heisst (v. Heldreich a.
Seth (p. 46) flndet sich nur Xvtvfiov sowohl fiir O. 78); die dritte Art mit breitem Blatt ist viel-
die wilde als die Gartenpflanze. Daher sind von leicht identisch mit der hedypnois, der Duftigen
den Stellen, wo sich intubus bezw. "vrvftog flndet, des Plinius (XX 75) ; es kOnnte dann Urosper-
viele bedeutungslos. Auch fiir die asgi;, welche mit mum pieroldes Desf. sein, welches heute aygiog
intubus identificiert wird (Gal. VI 628. Orib. in d. £oX6s heisst (v. Heldreich a. a. O.), in Agvpten
lat. Ubers. bei Daremberg VI 562. Corp. gloss. silis (s, o.)

1. in 350, 23. 43. 408, 66. 478, 14. 546, 50 u. s. w.) I. Cichorium intubus L. Das XiZ6qiov ist zu-
gilt dasselbe, wenn schon in geringerem Grade. 30 erst von Aristophanes erwahnt (Bekk. anecd. p. 105,
Obwohl namlich Dioskorides (II 159) eine wilde, 21. Phot, lex.) und von den Erklarern als wildes
welche auch xiywQiov genannt werde, d. h. also Gemiise erklart (ebd. ; vgl. Theophr. h. pi. I 10,
die C, und zwei angebaute Pflanzen dieses Namens 7. IX 12, 4. Poll. VI 62. Hes. Eutekn. zu Nic.
unterscheidet, legter ihnen alien doch dieselben alex. 429); doch ass man nur, wenn der Hunger
medicinischen Eigenschaften bei, und zwar Eigen- dazu notigte , die zarten Sprossen davon in ge-
schaften, welche meist von andern zum Teil der kochtem Zustande (Gal. VI 622). Auch der in-
serts (Plin. XX 76. 77. Geop. XII 28) oder dem tubus der Romer (Lucilius bei Non. Marc. 209, 2.
sativum intubum (Gargil. Mart. med. 12) beige- Aemil. Mac. bei Charis. 100, 32), ein Unkraut im
legt werden. Nach ihm sollen sie astringieren, Felde mit bittern Wurzelfasern (Verg. g. I 120),
erfrischen und dem Magen dienlich sein

;
gekocht 40 gehorte zu eineni einfachen landlichen Mahle (Lu-

stopfen, wenn mit Essig genommen; besonders cil. bei Charis. 100, 29. Non. Marc. 137, 27. 209,
die wilden dem Magen nutzen (so vom wilden 4. Pompon, ebd. 209, 6). Ebenso war diealsGanse-
mycoQiov, welches auch odgis heisse, Ruf. Ephes. futter zu saende sen's (Varro III 10, 5. Col. VIII
frg. 76, 16); den schlaffen und erhitzten Magen 14, 2) die C. (agreste intubum Pall. I 30, 1). Be-
ermuntern; allein oder mit Mehl als Pflaster auf- schrieben wird' die C. Ms auf die ungenau als
gelegt bei MagenschmeTzen mit Herzklopfen helfen

;

Hiilsen bezeichneten Friichte hinreichend dcutlich
ebenso gegen Podagra und Augenentziindungen

;

von Theophrastos (h. pi. VII 8, 3. 11, 3; c. pi.

Kraut und Wurzel aufgelegt denen , welche von II 5, 4) ; besonders wird sie als ausdauernde Pflanze
einem Skorpion gestochen sind ; das Kraut mit dadurch charakterisiert, dass die Blatter nach den
Mehl die Rose heilen ; der Saft mit Bleiweiss und 50 Pleiaden, also etwa nach dem ersten Viertel des
Essig aufgestrichen ktihlen. Galenos (VI 794) Mai greg., aus der Wurzel kiimen (h. pi. VII 7,
rechnet gar die aegis neben y.iymotov zu dem 3. 11,3. Plin. XXI 88. 101). Die Pflanze wird
wilden Gemiise, was ganz unverstandlich ist, wenn auch als ahnlich einer gotdg genannten Mohnart,
er hier nicht etwa an das agyptische y.iywoiov Papaver rhoeas oder dubium L. (Theophr. h. pi.
gedachthat. Mit xiywoim; also C. intubus, wird IX 12, 4), die Blatter denen der botrys, Cheno-
auch mr.Qk = Bitterling identificiert (Diosk. II podium botrvs L. , bezeichnet (Plin. XXVH 55),
159. Ruf. Ephes. frg, 76, 16. Paul. Aeg. YII 3), die Wurzel der einer Art dv&vV.i; , Ajuga oder
obwohl diese sonst (Theophr. h. pi. VII 11, 4) Teucrium iva L. (Diosk. m 143. Plin. XXVI 84).
davon unterschieden und eine bittere Art des Salats, Medieiniseh verwandt echeint sie von den Hip-
der lactuca, genannt wird (Plin. XIX 126l; in 60 pokratikern nicht zu sein, sondern erst von Ni-
letzterem Falle wird es fur Helminthia echioldes kandros (a. O.J; am ausfuhrlichsten spricht iiber
Gaertn. (s. Sprengel in s. Erlaut. zu Theophr.) die Heilkrafte des cichorium Plinius XX 74. 75.
oder Urospermum echioldes L. gehalten, doch ist Derselbe erzahlt auch, dass nach der Bchauptung
es vielleicht Picridinm vulgare Desf., welches der Magier, wenn man sich mit dem Saft in 01
heute unter dem Namen mxga/JSa als Gemiise einreibe, man sich die Gunst der Menschen er-
benutzt (Heldreich a. O. 78) und in Italien werbe, wahrend Artemidoros (oneir. I 67) gerade
latttcino, lattughino u. s. w. genannt wird. Nur das Gegenteil von der asnig behauptet, da deren
bei Plinius (XX 74) finden sich fiir die C. auch Genuss das Verborgene offenbare.
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II. Cichorium endivia L. Nach Dioskorides Cicimis, keltischer Beiname des Mars. CLL
(II 159) unterscheidet sich die zahme osqis von XII 356 (Fundort Chane, dej>. Basses-Alpes)

:

der wilden duxch breitere Blatter und angeneh- Marti Carro (s. d.) Gicino L. Pomp. Myrismus
meren Geschmack; von jener unterscheidet er *. s. I. rn. Holder (Altkelt. Sprachschatz s. v.)

wieder zwei Spielarten; die eine sei dem Salat verweist auf die Gieinemes der stadtromischen

ahnlicher und mit breiterem Blatt, die andere mit Inschrift CIL VI 9103 a (Mitglieder einer reli-

schmalerem etwas bitter. Diese Unterscheidung gibsen Bruderschaft?). D e Rossi Bullettino crist.

passt aber mehr fur die Endivie als die C. Bei 1864, 59. [Ihm.]

Plinius stSsst man auf die Schwierigkeit, dass er (Jicolluis, Beiname des gallischen Mars auf

seine seris (XX 76. 77), deren Schilderung an die lOmehreren Inschriften der C6te-d'Or (Aignay-le-Duc,

osqis des Dioskorides erinnert, dem intubus gegen- Dijon, Malain). Lejay Inscr. de la C6te-d'Or

tiberstellt ; letztere vertrage eher den Winter als nr. 1 Aug(usto) sacfrumj. Deo Marti Oieollui

der Salat und werde um das Friihlingsaequinoc- et Litavi P. Attius Paterolu[s] v. s. I. m.; nr. 145

tium gesat (XLX 129), komme aber auch wild (= R. Mowat Rev. archgol. 3. ser. XIY 1889,

vor (ebd. 123. XX 73); sie ahnele auch der hyo- 371, Abbildung in dem Catal. du mus. de Dijon

seris, Centaurea nigra L. ? (oder Hyoseris lucida n. 73 pi. YI, vgl. Rev. celt. XYI 100) [i]n h(o-

L. ?). Wenn er von der seris (XX 76. 77) nur noremj dfornus) d(winae) deo Marti Oieollui

zwei, wie es nach dem iiberlieferten Text scheint, Pudens Pudentiani fil(ius); nr. 203 [deo Marti

wilde Sorten unterscheidet, so sollten es nach Oieollui] et Litavi ex voto sweepto; nr. 204

dem Index drei Sorten sein. Da er eine bessere, 20 [MJarti Ci[co]llui et Litavi u. s. w. ; nr. 205

dunkle und sommerliche, neben einer schlechteren, Marti Gicolui Ooelius Patri[an]us pro salute Pa-

winterlichen und weisseren, auffiihrt, beide auch triani filii sui v. s. I. m.; nr. 206 Marti Ci-

dem Salat ahnlich, wenngleich bitter sein sollen, collui et Litavi; nr. 207 [deo MaJrtfiJ Gi[eollui

so konnen dies keine wilden sein. Dazu kommt, e]t BellfonaeJ. Sowohl C. wie Litavis scheinen

dass das fir/diov, Convolvolus althaeoides L., nach topische Beinamen zu sein (Roschers Lex. n
Dioskorides (IV 18) Blatter wie die aipig, nach 2064); anders Ernault bei Holder Altkelt.

Plinius (XXVII 104) wie die seris sativa hat. Sprachschatz s. v. Die Inschriften auch bei

Er wird also nicht etwa den Kapuzinerbart, eine Allmer Revue epigr. 1896, 436 nr. 1178.

Abart der C, sondern auch eine Endivie, und zwar [Ihm.]

eine breitblatterige, eine Escariole, gemeint haben. 30 Ciconia, ein Instrument, mit dem man fest-

Mit intubus sativus dagegen kann er die heute in stellte , ob ein Graben oben und unten dieselbe

Italien endivia rieea genannte Endivie gemeint Breite , die vorgeschriebene Tiefe und , was von

haben, deren Blatter vielfach ausgeschnitten sind, den heutigen Erklarern nicht genugend beriick-

und welche dort vielleicht am hiiungsten kultiviert sichtigt wird und freilich inunebenem Gelande

wird. Diese meinten denn wohl auch Vergilius unter Umstanden nicht moglich war, auch eine

mit seinem am Gartenbache gepflegten intibum in gleichem Niveau fortlaufende Sohle hatte. Be-

(g. IV 120; vgl. moret. 86) und Columella, wel- schrieben ist das Instrument im Zusammenhange

cher einen intybus im Friihjahr sate (X 111), mit seinem Zwecke nur von Columella (III 13,

aber auch sagt, dass er den Winter besser als 8f.). Ein Feld sollte zur Anpflanzung von Reben

der Salat vertrage , weshalb er selbst in kalten 40 nach und nach, ohne dass eine Stelle dabei uber-

Gegenden zu Beginn des Herbstes gesiit werden gangen wurde, durch sich eng aneinander schlies-

konne (XI 3, 27), wobei er freilich wohl im Winter sende Graben , deren Tiefe im ebenen Gelande

wenigstens mit Erde behiiufelt werden musste. 2i/
2 und im abschiissigen 3—4 Fuss betragen

So sagt auch Palladium, im April wiirden die in- sollte, umgegraben werden, indem der Arbeiter die

tyba gesat, welche man im Sommer wachsen lasse ausgegrabene Erde sofort hinter sich in den Graben

(V 3, 5), im October die, welche fiir den Wr
inter warf und so diesen mit der ausgehobenen Erde

dienten (XI 11, 1). Eingemacht wurde der in- wieder fullte. Die von den Landleuten dabei zum

tubw wie der Salat (Col. XII 9, 3). Nach Api- Messen des Grabens gebrauchte C. wird nicht

cius (103) sollte man die intuba im Friihling in etwa die Gestalt eines Winkelmasses , sondern,

Fischsauce mit etwas OlundzerschnittenenKiichen- 50 wie auch allgemein angenommen ist, die eines T
zwiebeln, im Winter mit Tunke oder Honig und gehabt haben, was besonders auch daTaus hervor-

scharfem Essig geniessen. Die oioig des Didymos geht, dass auch der tolleno, der auf einem Pfosten

(Geop. XII 28) fand ziemlich dieselbe Anwendung ruhende und bewegliche Brunnenschwengel . in

wie die des Dioskorides und Plinius; doch wird Spanien C. genannt wurde (Isid. or. XX 15, 3;

hinzugefugt i§ 3). dass, wenn man sie nach dem heute eigondl). W7ahrend nun die Erklarer vor

Neumonde sehe und bei diesem schwCre, sie nicht Schneider angenommen hatten, dass die C. beim

zu essen, man in den nachsten 30 Tagen nicht Messen die Lage eines aufrechtstehenden T an-

an Zahnschmerz leiden werde. genommen habe, bestreitet dieser mit Recht, dass

III. Cichorium divaricatum Schousb. Die ae^ig derWortlaut eine sok-he Erklarung zulasse. Nach

hiess nach Dioskorides (II 159) in Agypten (mit 60 ihm (z. d. St. u. Abb. Ill T. 3 Fig. 6 u. 8i —
einheimischem Namen) ayov, nach Plinius das iiv- und seiner Auffassung haben sich auch andere an-

tvbum erratkum (XIX 126. XXI 88) oder sil- geschlossen — soil die C. vielmehr wie ein um-

vestre (XX 73) cichorium und war dort nachst gekehrtes T (1) auf die Sohle des Grabens ge-

der agyptischen Bohne, Nelumbium speciosum stellt worden sein, wobei die wagerechte regufa

Wr
illd.. am meistcn geschatzt (XXI 88), das so- die Breite und die senkrechte vtrgula die Hohe

tivvm -seris, und dieses niedriger und aderiger angegeben habe. {maiores nostri regulam fabrica-

(XX 73). [Olck.] verunt, in cuius latere virgula prominent ad

Ciciliana s. Caeciliana. earn altitudinem, qua deprimi sulcum oportet,
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contingit summam ripae partem Colum.). Da
aber beim Gebrauch dieser C. Ungenauigkeiten
vorkommen konnten, wenn man sie nieht ganz
gerade stellte, so empfahl Columella eine von ihm
gemachte Verbesserung derselben. Nach Schnei-
ders Auffassung fiigte Columella zu der alten C.

noch zwei Stabe hinzu, die in Form eines Sterns
oder des griechischen X einander kreuzten, in-

dem er diesen Stern aufrecht stellte und an dem

lieh ist damit der bedeutendste der in die Bucht
yon Algeziras miindenden Kfistenfliisse gemeint, der
Kio Palmones (Mtlllenhoff dachte an den Eio
Sancti Petri, linger an den Salado de Conil,
die aber beide fur den zusammenhangenden Fort-
scbritt der Kiistenbeschreibung zu welt westlich
sind). ROmische autonome Mtlnzen mit der Auf-
schrift Oilpe, die nach den Typen in das siidliche

Baetica gehoren (Mon. ling. Iber. nr. 182), zeigen
Kreuzungspunkte desselben die Spitze der virgula lOdenselben Namensstamm. In den Feldzilgen des

:

befestigte; dann liess er von dieser Spitze eine
Schnur mit einem Gewichte die virgula entlang
bis an die regula herabfallen. Doch dieser An-
nahme scheinen die Worte (§ 12) entgegenzustehn,
welche besagen, dass die C. so auf der Mitte des
Sterns befestigt wurde, ut tanquam suppositae
basi ad perpendiculum normata insisteret; de-

inde transversa^
, quae est in latere, virgulae

fabrilem libellam superposuimm. Hier ist, wie

Hasdrubal des Gisgon Sohn wird bei den Anna-
listen, denen Livius folgt, eine Stadt im siidlichen

Hispanien unweit Gades Silpia genannt (XXVIII
,12, 14) ; bei Polybios heisst dieselbe Stadt 'Rfyya
oder 'HXt'yya (X 20, 1 nach den Hss.), woraus
Schweighauser 'RUa anderte; schwerlich mit
Eecht. Ob Cilpe gemeint sei, ist daher zweifelhaft.

Die nach dem iberischen, nicht phoinikischen
Namen des Flusses benannte Volkersehaft muss

auch Gesner schon gesehen hat, kaum moglich, 20 also ungefahr auf der Slidspitze der Halbinsel,
dass transversa virgula eine aufrecht, wenngleich
rechtwinkelig zur regula, stehende Bute oder Latte
bezeichnet haben kfinnte. Auch aus andern Griin-

den ist vielleicht folgende Erlkarung mit dem Text
eher vereinbar. Die alte C. nahm beim Messen
die Lage eines liegenden HI an; der Stern, mit
welchem nur die Breite und Ebenheit der Sohle,

nicht die obere Breite des Grabens, controlliert

werden sollte (§ 13) , wurde glatt auf die Sohle
gelegt; auf dem Kreuzungspunkt desaelben war 30
genau unter einem rechten Winkel die C. als auf-

recbtstehendes T befestigt und dariiber, d. h. auf
die nun quer zu liegen kommende virgula die

fabrilis libella, d. h. doch wohl ein gleichschenk-
liges Dreieck, von dessen Spitze ein Faden mit
einer Bleikugel bis auf die virgula herabhing,
gestellt. Spater begniigte man sich damit, nur
die Tiefe eines solchen Grabens durch eine virga
zu messen (Pall. II 10, 4). _ [Olck.]

zwischen Carteia und Gades, ihre Wohnsitze ge-

habt haben. [Hiibner.]

Cilea novum, Ort Kappadokiens an der Strasse
von Komana Cappadociae nach Samosata, Tab.
Pent. X 5 (Miller). [Ruge.]

Cilebenses (Etfyflyvotoi, var. Ks).r)fiivaiot, Ki-
hv(n)fir)oioi, SxiXrjfitjvaioi) , Volk im nOrdlichen
Teiie von Corsica, sudlich von den Vanacini, also

vielleicht in der Nahe von Bastia, Ptolem. Ill 2, 7.

[Hiilsen.]

Cileni, Volkersehaft im hispanischen Callae-

cien, in der Aufzahlung der KustenvOlker im Ge-
richtsbezirk von Lucus Angusti bei Plinius, die

auf Poseidonios und Varro beruht, zwischen Noela
im Norden und den Celtici Praetamarici (vor dem
Fluss Tamar, s. d.) im Suden genannt (IV 111.

112); nach ihnen begann der Gerichtsbezirk von
Bracara. Ptolemaios setzt die Kihvol zwischen
die Capori (s. d.) und die Lemavi (II 6, 24). Auf

Ciconiae nixae, Ort in Rom, genannt in der 40 Inschriften jener Gegenden finden sich ein Ce-
Notit. reg. IX (Jordan Top. II 555), ferner als l(enus) CIL II 5250, eine [GJ;
Ort des Pferdeopfers am 15. October im Kalender
des Filocalus z. d. T., sowie in der Inschrift be-

treffend den Transport der vina fiscalia vom
Tiber nach dem Templum Solis Aureliani, CIL
1785. Zu suchen sudlich vom Mausoleum Au-
gusti, in der Nahe von Piazza Borghese und Pi-

azza Nicosia. Vgl. Mommsen CIL I 2 p. 332.
Hiilsen Bull. com. 1895, 49. [Hiilsen.]

Cijrisa, Ortschaft in der Nahe von Karthago, 50
18 oder 19 Mill, von diesem entfernt, an der
Strasse nach Thuburbo minus (dem heutigen
Tebourba), Tab. Peut, Itin. Ant. p. 44. Vgl.
Tissot Geogr. compare'e de l'Afrique II 247.

[Dessau.]

Cilani caput s. Caput Cilani.
Cilbus, Fluss, Cilbiceni, Volkersehaft an der

SiidkHste Iberiens. Zwischen Anas und Baetis,

westlich von der Insel Cartare (s. d.), nennt der
alte Periplus die Cilbieener und Tartessier; wah- 60 tinian , Valens und Gratian Cod. Theod. X 20,

[GJilena 2649, der Name
Cilinus 5310 und als Herkunftsbezeichnung Cae-
lenieus 2568. Darnach scheint die altere Form
Caeleni und Celeni, Cileni die jiingere zu sein.

Auch der haufige Personenname Otitis, Cilia
(Mon. ling. Iber. Index p. 257; Celius CIL II

2781. 5321) ist von demselben iberischen Stamm.
S. auch Aquae Cilenae Bd. II S. 299 Nr. 34.

[Httbner.]

Ciliana s. Caeciliana.
Ciiibia, Stadt in Africa, von der Bischofe im

J. 411 (coll. Garth, c. 206, bei Mansi Act. concil.

IV 156 = Migne XI 1343), 525 (Mansi VLTI

648) und 649 (Mansi X 939, wo aber Elibien-

sis uberliefert scheint), genannt werden. Nach
Wilmanns Vermutung Henchir Kelbia, s. CIL
VIII p. 120. Vgl. auch Chidibbia.

[Dessau.]

Cilicia ('?). Das Piescript der Kaiser Valen-

rend Ileaten (s. Ilergetes) und Kempser (s,

Cempsi) nach den sehr unvoHkommenen Vor-
stellungen dieser Quelle das innere Iberien bis

zu den westlichen Kyncten bewohnten, besitzen
die Kiiste die Cilbieener (Avien. ora marit. 255.

303). Sie fiihren ihren Namen unzweifelhaft vom
Fluss C, wie der Besilos auch nur im alten Peri-
plus genannt (Avien. ora marit. 320); wahrschein-

7 — Cod. lust. XI 8 (7), 5 ist datiert Ciliciae

vom J. 372. Man hat hierin einen Ort Galliens

vermutet (Kiese Rhein, Germanien 320 und Re-
gister 469), ohne Wahrscheinlichkeit, wenn auch
Valentinian wahrend des grossten Teils dieses

Jahres in Gallien weilte. Der Name ist wohl
verderbt (Seleueiae? Cyzici? Sisciae?), s. Gotho-
fredus zum Cod. Theod. a. O [Ihm.]
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Cilicium, ein aus Ziegenhaaren hergestellter

dicker, grober Storf, so benannt, weil die hierzu

benutzten langhaarigen Ziegen in Kilikien ge-

zogen wurden. Varro r. r. II 11, 12. Plin. n. h.

VILT 203. Colum. I pr. 26. Doch zog man diese

auch in Phrygien (Varro a. O.), Lykien (Aristot.

606 a 17. Callisth. bei Aelian. nat. an. XVI 30),

Africa (Verg. Georg. Ill 312. Martial. VII 95,

13. VTII 51, 11), Spanien (Avien. or. mar. I 218
—221), und Colum. VII 2, 6 spricht von dieser

Verwertung der Ziegenhaare ohne Ortliche Be-
schrankung. Es ist ein Gewebe (Ps.-Ascon. p. 185
Or.), nicht ein Filz. Man gebrauchte C. als Putz-
tucher, z. B. zum Abreiben der Pferde, Veget.

vet. II 14, 3; vgl. Serv. Georg. Ill 313. Colum.
XII 48, 1 ; zu militarischen Zwecken als Schutz
gegen Geschosse, Liv. XXXVIII 7, 10. Veget. IV
6. So behangte man auch Gebiiude mit C. zum
Schutz gegen Wind und Regen, Dig. XIX 1,

17, 4. XXXin 7, 12, 17; als Bettdecken und
Unterlagen, Hieron. ep. 71, 7. 108, 15. Sulp. Sev.

ep. 1, 5; dial. 1, 20, 2. Schiffer kleideten sich

in C, Verg. Georg. in 313.

Blumner Gewerbl. Thatigk. 30. Biicbsen-
schiitz Hauptst. des Gewerbfl. 64. [Mau.]

Cilia [KikXa), Ort in Africa, Appian. Lib. 40.

S. Cellae Nr. 2a. [Dessau.]

Cilliba (var, eulluba), Garamantenstadt in

Phazania (Fezzan), von Cornelius Balbus einge-

nommen , Plin. V 35. Die Versuche , die Stadt
zu identificieren mit Zouilah (Behm Peterm. Mitt.

Erg.-Heft VIII 43) oder Zeila (Vivien de St.-

Martin Le nord de l'Afrique dans Tantiq. gr.

et rom. 116), bleiben zweifelhaft. [Fischer.]

Cillium, Stadt in Africa, Provincia Byzacena,
nach Itin. Ant. p. 54 50 Millien von Theveste
(Tebessa), 25 Millien von Sufetula entfernt. An-
sehnliche Ruinen von Henchir Gasrin (Kasserin),

Triumphbogcn , dreistfickiges Mausoleum eines

Flavius Secundus, mit der Inschrift Buecheler
Anth. Lat. 1552. S. Guerin Voyage en Tunisie

I 308ff. CIL VIII p. 33; Suppl. p. 1178.

[Dessau.]

Cilma, africanische Ortschaft, Ptolem. IV
3, 36, von Tissot Geographie de l'Afrique II

612 vermutungsweise mit den Ruinen Henchir
Djilma, bei Sbe'itla (Sufetula) identificicrt.

[Dessau.]

Cilniana, Station der rSmischen Strasse an
der Sudkuste Hispaniens zwischen Suel (s. d.)

und Carteia (s. d.), nur im Itin. Ant. 406, 1 ge-

nannt, wonach sie bei der Torre de las Bovedas
(dem Thurm mit den Bogen), am Fluss Guadaisa
im Gebiet von Marbella gesucht wird, wo sich

auf einem wiisten Platz, genannt Montemayor,
Eeste antiker Bauten finden sollen (GuerraDis-
curso a Saavedra 91). [Hiibner.]

Ciluius, machtiges Geschlecht in Arretium,

lag 452 = 302 mit der niederen Bttrgerschaft in

Streit, der durch rtimische Vermittlung beigelegt

wurde (Liv. X 3, 2. 5, 13). Bekannt sind. die

witzigen Anspielungen des Kaisers Augustus auf

die arretinische Herkunft des Maecenas (s. d.), den
er und andere als Cilnier bezeichnen, weil er, ver-

mutlich in weiblicher Linie, von der alten Familie

abstammte (Macrob. sat. II 4, 12; vgl. Bormann
Variae observationes de antiquitate Romana [Mar-

burg 1883] Illff.). Ein erdichteter C. aus Arre-

tium findet sich bei Sil. It. VLI 29. Auf Inschrif-

ten der Kaiserzeit kommen Mitglieder der Familie
in jener Gegend vor; auf alteren rOmischen und
auf etruskischen sind noch keine nachgewiesen
(vgl. Muller-Deecke Etrusker I 484).

[Miinzer.]

1) G. Gilniits C. f. Beamter zur Zeit

Hadrians, erhielt von diesem oder schon von Traian
militarische Auszeichnungen. Inschriftfragment

10 aus Arretium CIL XI 1833.

2) G. Cilnius P.
f. Pom(ptina) Paetinus, tri-

bunus militum, quaestor, trit>un(us) plebis, prae-
tor, Legat des Kaisers Tiberius, Proconsul, CLL
VI 1376.

&) C. Cilnius Proculus, Consul (suffectus in

unbekannter Zeit), genannt auf einer Amphora,
CIL XV 4536. [Groag.]

Clio. 1) S. Betuus, Caecilius Nr. 40,

Fabius, Iunius, Pulfennius.
20 2) Beiname des L. Fabius Cilo Septiminus

Catinius Acilianus Lepidus Fuleinianus, cos. I

suff. 193 n. Chr., cos. II ord. 204 mit M. Annius
Flavius Libo. [Groag.]

Cilurnum, im nfirdlichen Britannien, das in

der Reihenfolge von Osten nach Westen sechste

der grosseren Castelle am Hadrianswall; daher
noch jetzt Chesters — friiher East Chesters und
Walwick Chesters — genannt, bei Hexham in

Northumberland. Da die Not. dign. den tri-

30 bunus aloe, II Astorum Gilurno auffuhrt (Occ.

XL 38; beim Geogr. Rav. in der Aufzahlung
der Stationen des Walls 432, 16 Celunno) und
eine Anzahl dort gefundener Inschriften erhalten

sind, die gerade diese Ala II Asturum dort be-

zeugen (CIL VII 585 ein militarisches Gebaude
durch und fur sie im J. 221 wieder hergestellt;

vgl. 586. 587. 590), so ist die Benennung un-

zweifelhaft (CIL VII p. 117). Der keltische Name
soil .Eimer' bedeuten(?). Die Lage des Castells

40 mit Mauern und Thoren am Flusse Tina mit
romischer Briicke und zahlreiche Reste von Bauten
sind durch sorgfaltige Ausgrabungen ermittelt;

ein Museum bei dem Landhaus der Besitzer des

Gelandes, der Familie Clayton von Newcastle-
on-Tyne, vereinigt die zahlreichen und nicht un-

bedeutenden Funde von Inschriftsteinen , Scul-

pturen, Architecturstiicken, Bronzen, Gefassen aus

Thon und Glas, Miinzen u. s. w., die hier ge-

macht wurden und sich stetig vermehren. Vgl.

50 R. C. Bruce The Roman Wall u. s. w. 3. Ausg.
Lond. 1867, 149ff. und Lapidarium septentrionale,

Lond. 1875, 60ff. [Hiibner.]

Cimber s. Tullius.
ad Cimbios, Ort an der Sudkuste von Hi-

spania Ulterior in der Gegend von Gades, nur
erwahnt in dem Bericht iiber die Kampfe des P.

Scipio Africanus mit Mago im J. 548 = 206 v. Chr.

bei Livius (XXVIII 37, 1 Mago eum Gades re-

petisset, exelusus bide, classe ad Cimbios — haud
60 procul a Gadibus is locus abest— adpuUa . . . stt-

fetes . . cum quaestore elieuit, die er kreuzigen

lasst, und fahrt dann nach den Pityusen). Hier-

nach wiirde man den Ort, der wegen der Erwlh-
nung der Sufeten eine karthagische Niederlassung

gewesen zu sein scheint, flstlich von Gades suchen.

Hat sich in dem Namen eine Erinnerung an das

alte Volk der Cempsi (s. d.) erhalten ? Vgl. auch

Cembricum. [Hiibner.]
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Cimbri. Die Kimbern und Teutonen sind

die ersten Germanen, welche, von Norden her-

kommend, die rOmische Herrschaft in ihren Grund-

festen bedrohtcn. Unter dem Consulat des Cae-

cilius Metellus und Papirius Carbo (113 v. Chr.)

primum Cimbrorum audita sunt arma, berichtet

Tacitus Germ. 37, und das Andenken an die furcht-

bare Gefahr hat sich bei den Eflmern bis in spate

Zeit wachgehalten (vgl. Sail, or, Lep. 17 , hist.

frg. I 35 Maur., wo sich Oifnbriea praeda, und
Veil. II 121, wo sich Cimbriea Teutmiieaque mi-
litia in iibertragener Bedeutung findet). Noch
nach 200 Jahren zeigte man die ,weiten Lager-

raume' als Spuren der Masse und Menge des

Volkes und der GrOsse der Auswanderung (Tac.

a. 0., die Stelle utraque ripa centra ao spatia

ist iibrigens sehr unklar
;
gewohnlich bezieht man

utraque ripa auf den Ehein, so Mullenhoff
Deutsche Altertumsk. II 112; Riese Ehein. Ger-

manien 469 denkt an alte Eingwalle im Bhein-

gebiet, Marcks Bonn. Jahrb. XCV 32ff. an Wohn-
statten der Kimbern an beiden Ufern der Elbe).

Die Kriegsziige der Kimbern und Teu-
tonen. Die Uberlieferung der Alten iiber diese

Kriege ist ungleich, liickenhaft und widerspruchs-

voll. Der alteste Gewahrsmann ist Poseidonios

(denn mit den Kimbern des Kleitarchos und Epho-

ros ist es nichts trotz G. Zippel Heimat der

Kimbern, Festschrift des Konigl. Friedrichs-Col-

legiums, K5nigsberg 1892, 57f.; vgl. Mullenhoff
a. 0. I 231. 233. II 283); von einigen gelegent-

lichen Ausserungen Ciceros und Caesars abge-

sehen , scheint fast die ganze spiitere lateinische

tfberlieferung ' auf Livius zu beruhen, von dem
die betreffenden Biicher verloren sind; am aus-

fiihrlichsten berichtet Plutarch im Leben des

Marius (Naberes iiber die Quellen bei M fill en -

noff D. A. II 121ff.).

Die Kimbern stiessen auf ihrem Zug nach

Siiden zuerst mit den Boiern am herkynischen

Wald zusamrnen ; zuriickgeschlagen wandten sie

sich zu den Donaukelten, Skordiskern, Tauriskern,

Helvetiern, und veranlassten die To3rgener und
Tiguriner, auf die der Beutereichtum der Kim-
bern grossen Eindruck machte, mit ihnen zu

Ziehen (Poseidonios bei Strab. VII 293, vgl. IV
193). Im J. 113 standen sie in Noricum und
brachten den Eomern miter Cn. Papirius Carbo
unweit Noreia die erste Niederlage bei (Liv. epit.

63 Cimbri, gens raga. populabiindi in lllyrioum

venerunt ; ah lis Papirius Carbo consul cum
exercitu fusus est. Strab. V 214 el; Nwgijiav

sio/.iv, xsq'i F/v rvatog KaqfScov ovufia/.cov Kif.tfiooi;

aider engager. Veil. II 12. Tac. Germ. 37. Plut.

Mar. 16 ; Naheres berichtet daruber Appian Celt.

I 13, der aber die Teutonen an Stelle der Kim-
bern nennt; vgl. Mullenhoff a. 0. II 292f.).

Der'Weg nach Italien hatte ihnen nun offenge-

standen, aber sie zogen es vor, sich nach Gallien

zu wenden (Veil. II 8 Cimbri et Teuton i tran-

scendere Rlienum, multis mox nostris suisqae

cladibus nobiles. Appian. a. 0. y.al Terrors; i;

r<x/.dtag eyrnQovv). Vier Jahre spater (109) finden

wir sie iin siidlichen Gallien nahe an der ita-

lischen Grenze , wo sie ein zweites romisches

Heer unter M. Iunius Silanus schlugen (Liv.

epit. 65 adtersus Cimbros infelieiter pugnavit.
Veil. II 12. Ascon. p. 60. 71 Kiessl. Quint.

decl. Ill 13. Flor. Ill 3. Veget. in 10; falsch

Eutrop. IV 27). Sie baten darauf, ihnen Land
anzuweisen, wo sie sich friedlich niederlassen

konnten, eine Bitte, die der Senat abschlug (Liv.

epit. 65; nach Floras a. 0. scheinen die Ver-

handlungen vor der Schlacht stattgefunden zu

haben. Mullenhoff II 294, Mommsen E. G.
118 175). Etwa gleichzeitig hatten sich die Hel-

vetier nach Gallien gewandt, um sich hier ruhige

10 und fruchtbare Wohnsitze zu suchen. Im Gebiet

der Allobroger (Nitiobroger nach Mommsen, vgl.

Desj ardins Geogr. de la Gaule II 311) schlugen

die helvetischen Tiguriner den Consul L. Cassius

""Longinus (im J. 107), wobei der Feldherr mit
fast dem ganzen Heere umkam; die tiberlebenden

capitulierten unter schimpflichen Bedingungen
(Caes. b. g. I 7. 12. 30. Liv. epit. 65 L. Cassius

consul a Tigurinis Gallis, pago Hehetiorum,
qui a eivitate seeesserant, in finibus Allobrogum

20 cum exereitu caesus est. milites qui ex ea clade

superaverant, obsidibus datis et dimidia rerum
omnium parte ut ineolumes dimittereniur, eum
hostibus pacti sunt. Appian. Celt. I 3. Oros.

V 15, 23ff.). Im J. 105 dachten die Kimbern
unter ibrem KOnig Boiorix ernstlich an einen Ein-

fall in Italien. An der Bhone kam es zu einem
neuen Zusammenstoss mit den RBmern. Nach
der Vernichtung der Truppen des Legaten M.
Aurelius Scaurus (Liv. epit. 67. Veil. II 12. Tac.

30 Germ. 37. Gran. Licin. p. 16 ed. Bonn., vgl. Val.

Max. V 8, 4. Ampelius 19) erfolgte die blutige

Schlacht bei Arausio gegen den Consul Cn. Mal-

lius Maximus und den Proconsul Q. Servilius

Caepio, eine der furchtbarsten Katastrophen, die

Eom je betroffen hat, herbeigefiihrt zum Teil

durch die Uneinigkeit der Feldherrn. Auf rOmi-

scher Seite sollen 80 000 Soldaten und 40 000
Mann vom Tross gefallen sein (Liv. epit. 67.

Veil. II 12. Ascon. p. 69 Kiessl. Tac. Germ.
40 37. Plut, Mar. 19; Lucull. 27. Gran. Licin.

p. 16. 20. Eutrop. V 1. Oros. V 16 Antias
serihil ; vgl. Sail. lug. 114. Cic. pro Balbo
28. Val. Max. IV 7, 3. Gellius III 9, 7 u. a.

m.). So kam wieder eine Art ,Gallierschreck'

iiber Eom, das in seiner Bedrangnis den eben

als Sieger aus Africa zuriickgekehrten Marius
zum zweitenmal zum Consul erhob und ihm dieses

Amt fiinf Jahre hintereinander liess. Marius hatte

Zeit, sein Heer einzuiiben , da die Germanen aber-

50 mals auf einen Einfall in Italien verzichteten.

Die Teutonen blieben in Gallien zurtick (falls

diese iiberhaupt an den bisherigen Kampfen schon

teilgenommen hatten, Mommsen a. 0. 183.

Mullenhoff II 299), die Kimbern unternahmen
einen Eaubzug nach Spanien, der ohne Erfolg

blieb , da die Keltiberer tapferen Widerstand

leistcten (Liv. epit. 67. Obsequens 43 Jahn.

Plut. Mar. 14 ; vgl. Hieronym. epist. CXXIII 16

ipsae Hispaniae iam iamqiie periturae cotldie

60 contreniixcunt recordantcs inrupttonis Cimbrkae;
auch Seneca ad Helv. VII 2 Pyrenaeus Germa-
norum fransitus non inhibuit). Im J. 103 flutete

der Kimbernstrom fiber die Pyrenaeen zurtick, und
nachdem die Vereinigungmit den Teutonen erfolgt

war (im Gebiet der Veliocasses . nach M om m -

sens Emendation zu Liv. epit. 67), gerict ganz
Gallien in die Hande dieser Volker, die cs aus-

pliinderten und entsetzliche Leiden uber die Be-
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wohner brachten (Caes. b. g. I 33. VII 77). Nur
den tapferen Belgen gelang es, die Feinde von

ihren Grenzen abzuwehren (Caes. b. g. II 4. Strab.

IV 196). Jetzt endlich (102) entschlossen sie sich

ernstlich zum Angriff auf Italien. Ein Heerhaufe

von 6000 Mann blieb in Gallien zurtick, um das

zusammengeraubte Gut, das nicht mitgeschleppt

werden konnte, zu schutzen ; aus ihnen ist spater

nach mannigfachen Irrfahrten die Volkerschaft

der Aduatuci (s. d.) erwachsen (Caes. h. g. II 29.

Mommsen E. G. H8 183). Die Angreifer teilten

ihre Scharen. Wahrend die Kimbern (mit den

Tigurinern) den Weg durch Noricum wahlten,

sollten die Teutonen und Ambronen versuchen,

durch das r8mische Gallien und die westlichen

Passe in Italien einzudringen (Plut. Mar. 15;

vgl. Strab. VII 294). An der Eh&ne stiessen

diese mit den Eomern zusamrnen; Marius hatte

hier ein wohlverschanztes Lager aufgeschlagen,

das die Barbaren drei Tage lang vergeblich be-

stiirmten. Als sie endlich weiter zogen — voile

sechs Tage soil der Vorbeimarsch an dem Lager
des Marius gedauert haben (Plut. Mar. 18) —
folgte ihnen Marius bis in die Gegend von Aquae
Sextiae. Hier wurde in zwei Schlachten das Teu-

tonenheer aufgerieben, ihr KOnig Teutobod ge-

fangen (Liv. epit. 68. Veil. II 12. Plut. Mar.

18ff. Florus III 3. Eutrop. V 1. Oros. V 16 u. a.,

in den Einzelheiten stimmen die Berichte vielfach

nicht iiberein. Mommsen a. O. 183f. Mullen-
hoff II 130ff. Desjardins Geogr. de la Gaule

II 316ff.). Die Kimbern waren ohne crnstlichen

Widerstand zu finden nach Oberitalien gelangt,

der Consul Q. Lutatius Catums hatte nicht ge-

wagt, die Alpenpasse zu besetzen und musste nach

einem ziemlich regellosen Ruckzug auf das rechte

Ufer des Po ganz Oberitalien zwischen Alpen und
Po den Kimbern iiberlassen (Sommer 102). Hatten

die Kimbern ihren Angrifi' energisch fortgesetzt,

so ware Eom ernstlich bedroht gewesen. Statt

dessen pflegten sie der Euhe und liessen sichs

wohl sein. Dadurch gewannen die Eomer Zeit,

ihreStreitkrafte zu vereinigen, und bei Vercellae

auf dem Eaudischen Feld ereilte die Eindring-

linge der Untergang. Unter verhaltnismassig ge-

ringen Opfern erkampften Catulus und Marius

einen vollstandigen Sieg; was nicht in der Schlacht

fiel (hierunter die Fiihrer Lugius und Boiorix),

tOtete sich selbst oder geriet in Gefangenschaft.

So hatte die gens vaga zu existieren auigehort

(Liv. epit, 68. Veil. II 12. Plut. Mar. 24ff. Florus

III 3. Eutrop. V 2. Oros. V 16 u. s. w. ; vgl.

das Elogium des Marius CIL I p. 290 nr. XXXIIf.
= 12 p. 195 nr. XVIIf. = CIL XI 1831 =
Dessau Inscr. 59. Miillenhoff a. 0. II 137ff.).

TJrsache der AVanderung. Herkunft
der Kimbern. Mommsen E. G. lis 171f.

nieint, Zeitgenossen hatten iiber die Ursache der

kimbrischen AVanderung nichts Genaueres aufge-

zeichnet. Tsxm polemisiert aber Poseidonios (Strab.

VII 292f.) gegen die vulgare rOmische Uberlie-

ferung, dass Stumifluten an der Kuste der Nordsee

grosse Landschaften weggerissen und dadurch die

massenhafte Auswanderung der Kimbern veran-

lasst hatten (Florus DII 3, 1 Cimbri Teutoni atque

Tigurini ab extremis Galliae profugi, cum terras

eorum inun-dasset Oceanus, novas sedes toto orbe

quaerebant. Fest. ep. p. 17 M. berichtet dasselbe

von den Ambrones ; vgl. Appian. Illyr. 4. Amm.
Marc. XXXI 5, 12 und die Stellen bei Miillen-

hoff II 165). Ob diese Tradition auf trberlie-

ferung oder Vermutung beruht, lasst sich aller-

dings mit absoluter Gewissheit nicht entscheiden.

Mullenhoff spricht nur von einer ^lutsage 4-

und glaubt (a. 0. I 232. II 166), dieselbe sei von

Gallien her auf die Kimbern ubertragen worden r

weil Timagenes (beiAmm. Marcell. XV 9) berichtet,

10 ein Teil der Einwohner Galliens sei nach der

Lehre der Druiden durch Fluten von den Inseht

und dem Lande jenseits des Rheines vertrieben

worden und in ihre spateren Sitze eingewandert.

Auf die Unwahrscheinlichkeit dieser Hypothese

macht J. F. Marcks Bonn. Jahrb. XCV 35ff.

aufmerksam; er bemerkt mit Eecht, dass ein

zwingender Grund, die romische Tradition zu be-

zweifeln, nicht vorliegt. Es ist ja hinlanglich

bekannt, dass gerade die Nordseekilste von ver-

20heerenden Sturmfhiten oft heimgesucht worden
ist, dass Zuidersee, Dollart und Jadebusen ihre

jetzigc Gestalt grossen Sturmfluten verdanken.

Marcks erinnert namentlich an die unheilvolle

Octobernacht 1634, ,in der die grosse Insel Nord-

%trand grossenteils vernichtet ward, iiber 6000

Menschen, mehr als, 50000 Stiick Vieh ertrunken.

und in ganz Nordfriesland gegen 10 000, in den

Marschlandern Schleswig-Holsteins 15 000 Men-

schen umgekommen sein sollen'. Hat aber die

30 Uberlieferung von der Ursache der Wanderung
ihre Eichtigkeit, so fallt auchMullenhoffs durch

keinen Beweis gestiitzte Annahme, die wahren

Kimbern hatten viel weiter siidlich an der mitt-

leren Elbe gesessen (a. 0. II 289. 300). Das ge-

samte Altertum kennt die Kimbern nur als An-

wohner der See. Strabon VII 291 fuhrt die Sugam-

brer, Bructerer. Kimbern und andere VoTkerschaften

als jiQog T,(p 'Qxeavo~} wohnend auf und ebenso

VII 294, wo er die Kimbern westlich von der

40 Elbe ansetzt in der irrigen Meinung, von den

VOlkern jenseits der Elbe sei nichts bekannt

(Zeuss Die Deutschen 145). Der Gewahrsmann
des Mela setzt Kimbern und Teutonen an den

sinus Codanus, III 31f. , eine Stelle, ,wo man
die Nordseekilste mit ihren Wat-ten aufs klarste

geschildert findet'. Plinius n. h. IV 96f. (vgl. 99)

zahlt die Kimbern zu den germanischen Inguae-

ones und setzt sie auf die nach ihnen benannte

Halbinsel, die mit germanischem Namen Tastris

50 (falls dies die richtig iiberlieferte Namensform

ist) hiess (s. Chersonesos Nr. 27). So diir-

fen wir bei der alten Annahme stehen bleiben,

dass die von Schleswig, Holstein und Jutland

gebildete Halbinsel die wirkliche Heimat der Kim-
bern ist, von der die Wanderung ausging. Ein

Teil des Volkes blieb in diesen Ursitzen zuriick

und zwar in den nordlichsten Gegenden. Die

rflmische Flottenexpedition unter Augustus ist

bis zu ihnen gelangt, wie Augustus selbst im

60Mon. Ancyr. V 14ff. berichtet: clafssis mea per

Oceammi] ab ostio Eheni ad solis orientis re-

gionem usque ad fifties Cimbrorujm {/te/.Q' t®-

vovg Kiu§q(ov im griechischen Text) uavigarit,

quo neqiw terra neque rnari quisquam Romanus
ante id tempus adit; Cimbriqite et Charydes et

Semnones et eiusHem tractiis alii Germanoruni

populi per legatos amicitiam meam et populi

Bomani petierunt, ein Bericht, der bestatigt und
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erganzt wird durch Strabon VII 292f. xai ydg
vvv syovai (Ki/ufigoi) ttjv jjwpav ijv st%ov jzqozsqov,

xai sjtejAyav zt$ Sefiaozoi dwgov zbv isgaizazov

nag avtoTg Mfinxa (vgl. hierzu die Stelle VII
294 von den weissagenden Frauen im kimbrischen
Heere), ahov/isvot tpiAlav xzX. Veil. Pat. II 106.

Plin. n. h. II 167 septentrionalis oceanus maiore
ex parte navigatus est auspieiis divi Augusti
Germanium elasse circwmvecta ad Oimbrorum
promontorium (— Skagens Horn, vgl. IV 96. 97. 10
Tac. Germ. 1. Mullenhoff II 285). Tacitus

G-erm. 37 gedenkt ihrer als eines unbedeutenden
Volkchens (eimdem Oermaniae sinwm proximi
Ooeano Cimbri tenent, parva nunc civitas, sed
gloria ingens), mid Ptolem. II 11, 7 setzt sie

in der nOrdlichsten Spitze der Halbinsel iiber den
Charuden an (jidvxwv dk agxtixatzsgoi Kl/ijlgoi).

Alle diese Zeugnisse lasst Mullenhoff nicht
gelten ; er behauptet, die ROmer hatten auf jener

Flottenexpedition gar keine Kimbern in Jutland 20
angetroffen, sondern nur den Kimbernamen will-

kiirlich auf Stamme, die sie dort vorfanden, iiber-

tragen (a. 0. II 286. 288f. Ill 226). Stich-

haltige Griinde fiir diese Voraussetzung fehlen

aber durchaus (Marcks a. 0. 39ff.). Denn wenrf
Miillenboff an das Bestreben des Augustus
denkt, ,dem romischen Volke fiir Beleidigungen,

die seiner Majestat friiher widerfahren waren, Ge-
nugthuung zu verschaffen, ware es auch nur zum
Scheme', und dabei an die Parther erinnert , so 30
reicbt dieses Argument doch nicht aus, um eine un-

verdachtige tlberlieferung anzuzweifeln ; die Siege

des Marius reichten als Genugthuung wohl aus,

so dass Augustus gai keinen Grund haben konnte,

auf die Gesandtschaft des damals ganz unbedeu-
tenden Kimbernvolkes besonders stolz zu sein

(Marcks a. 0. 40).

Deutung des Namens. Die Kimbern
Germanen. Dass die Romer in Jutland keine

ivirklichen Kimbern antrafen, erschliesst Mullen- 40
hoff femer aus der Etymologie des Namens,
iiber welche die Sprachforscher noch nicht einig

sind. Den Alten galten die Kimbern teils als

Gallier (Kelten), teils als Germanen. Poseidonios

bei Strab. VII 293 bringt sie leichtfertig mit den
Kimmeriern zusammen (vgl. Diod. V 32. Plut.

Mar. 11. Zeuss Die Deutschen 194. d'Arbois
de Jubainville Les premiers habitants de l'Eu-

rope, Paris 1877, 160. Desjardins Geogr. de
la Gaule II 303). Die Zeugnisse, die fiir das 50
Keltentum der Kimbern sprechen, hat Holder
im Altkelt. Sprachschatz s. Cimbri zusammen-
gestellt. So sagt Fest. ep. p. 43 M. Cimbri lin-

gua Galliea latrones dicuntur (vgl. Plut. Mar.
11 on Kl/tiflgov; ixoroLuuovot Fegftavoi tov; In-

azdg [daraus Suidas s. Ki/iftgog 6 /.ijozijg]. Strab.

VII 293 zavzd zs di/ bixaicog L-iiziftq ovyyoaqpevai

Iloaubwviog xai ov xaxojg slxd'^ei, dwzt /.i/ozgixoi

orzr.g xai Ti'/Avtjzig ol Kiufigoi y.ai [liy.oi zojv .Tegi

zip' Maioiziv xoirjoaivzo aroazflav. Diod. V 32 60
Crji.ovai yog ix xakatov /.rjozeveiv i.ii rag d'jlat-

zoiag yo'tnag i^egyofievm) ; Gallier sind sie auch
bei Cic. de orat. 13 266. Sail. lug. 114. Appian.
Illvr. 4. Als aber die Romer Germanen und Kelten
genauer scheiden gelernt hatten, haben sie das
Richtige gefunden und in den Kimbern Germanen
erkannt; so Caesar, Augustus, Velleius, Seneca
(ad Helv. VII 2), Plinius, Tacitus u. a. Dazu

stimmen die Angaben liber ihre Kfirperbildung

und ihr sonstiges Wesen (vgl. besonders Plut.

Mar. 11 xai fidfaoza fikv elxd^ovxo reg/tarixd

ysvn r&v xafhjxovrcov im rbv fiogsiov &xsavov
eirai xoig /xeye&sai xcov acofidzcov xai xij ftagojxo-

xnxi w duuaxwv), die zwar auf die Nordlander
iiberhaupt, aber doch vorwiegend auf die Deut-
schen passen. Andererseits ist es begreiflich, dass
ein solcher Schwann, nachdem er vielleicht Jahr-
zehnte auf der Wanderschaft sich befunden und
auf seinen Ziigen an und in dem Keltenland ohne
Zweifel jeden Waffenbruder, der sich anschloss,

willkommen geheissen hatte, eine Menge kelti-

"scher Blemente in sich schloss ; so dass es nicht

befremdet, wenn Manner keltischen Namens an
der Spitze der Kimbrer stehen (vgl. Mullenhoff
II 118f.) oder wenn die Romer sich keltisch reden-
der Spione bedienen, um bei ihnen zu kundschaften'

(lommsen II 172). Da ein Wort kimbr =
latro, Irjazrjg (s. o.) sich in keiner germanischen
Sprache findet, noch ein Wortstamm, der auf diese

Bedeutung fiihrte, so kommt Mullenhoff II

116ff. zu dem Schluss, dass die Kimbern erst ausser-

halb Germaniens ihren ,keltischen' Namen be-

kommen hatten, eine sehr unwahrscheinliche Hy-
pothese. Der Name Kimbern ist wohl sicher ebenso
alt wie der deutsche Teutonenname , und nicht
gut glaublich ist es, dass der Suebenhauptling
Cimberius (Caes. b. g. I 37) erst von der galli-

schen Bezeichnung germanischer SchaTen seinen

Namen erhalten habe. Die Etymologie kann eben
geschichtliche Thatsachen nicht umstossen, son-

dern muss sich nach ihnen richten (gegen Miillen-
hoff vgl. Much Deutsche Stammsitze 214ff. u.

Beitrage zur Gesch. d. D. Spr. u. Litt. XX 13.

Marcks a. 0. 40f. Joerres Bonn. Jahrb. C
121: zur Deutung des Namens auch Zeuss Die
Deutschen 141f. Schweizer-Sidler zu Tac.

Germ. 37).

Wesen, Sitten und Gebrauche. Hieriiber

wird von den Schriftstellern nur gelegentlich und
nicht zusammenhiingend berichtet, darunter man-
cbes, was die Kimbern von den Kelten entlehnt
haben mochten (vgl. Momm sen R. G. II 8 172ff.).

Auf ihre grossen Leiber und blauen Augen, die sie

als Nordgermatien kennzeichnen, ist schon oben
hingewiesen worden (Plut. Mar. 11). Sie waren
abgehartet gegen Schnee und Kiilte, konnten aber
den italischen Sommer nicht so gut vertragen
wie die Romer (Plut. a. 0. 23. 26. Oros. V 16,

14). Weiber und Kinder fuhrten sie auf Wagen
mit sich. Ihr Kriegswesen scheint sich nicht sehr
von dem der Kelten jener Zeit unterschieden zu
haben. Sie trugen Helme, die den Rachen fiirch-

terlicher Tiere glichen, mit hohen Federbiischen,

Schild und Panzer ; ihre Waffen waren eigentiim-

liche Wurfspiesse {dxdrzio/ML di fjv kxdozw difto/.la)

und grosse Schwerter. An Reiterei fehlte es ihnen
nicht, doch konnte sie sich mit der der Romer nicht

messen (Plut. a. 0. 25). Dire Schlachtordnung
war schwerfallig, ebenso viele Glieder breit wie
tief ; die Manner des ersten Gliedes sollen in ge-

fahrlichen Gefechten durch Ketten mit einander
verbunden gewesen sein (Plut. 25. 27, iiber die

Angriffsweise der Ambronen vgl. Plut. 19). Dir
Angriff war schnell und gewaltig, ihr Mut und
ihre Kiihnheit unwiderstehlich (Plut. 11), und die

Frauen gaben den Mannern an wilder Tapferkeit
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und Entschlossenheit nichts nach (Plut. 19. 27.

Oros. V 16, 13. 17ff.). An ihr furchtbares Schlacht-

gebriill musste Marius seine Soldaten erst ge-

wohnen (Plut. 16. 20). Wahrend die Manner
unter gellendem Schlaehtruf in den Kampf zogen,

halfen die bei den Wagen zuriickbleibenden Weiber
und Kinder mit, das Getose zu vergrSssern, indem
sie auf die ledernen Wagendeckel schlugen (Strab.

VH 294). Todesfurcht kannten sie nicht, der Tod
auf dem Schlachtfeld gait ihnen als der einzig

des freien Mannes wiirdige (Val. Max. II 6, 11

in aeie gaudio exultabant tamquam gloriose

et feliciter vita excessuri, lamentabantur in

morbo quasi turpiter et miserabiliter perituri).

Echt germanisch war die Sitte, dass nicht Prie-

ster, sondern Priesterinnen das Heer geleiteten:

greise Frauen in weissen linnenen Gewandern mit

ehernem Leibgurt und unbeschuht ; ihr Amt war,

die zum Opfer bestimmten Kriegsgefangenen ab-

zuschlachten und aus dem in den grossen Opfer-

kessel rinnenden Blut und aus den Eingeweiden

zu weissagen (Strab. VII 294). Was es mit dem
,ehern'en Stier', bei dein Plut. Mar. 23 die Kim-
bern schworen lasst, fiir eine Bewandtnis hat,

ist nicht klar (dfiooavzeg rov yplxovv tavgov, ov

vozsqov [texd zrjv [idyrjv ei; zfjv Kdzlov qiaotv

olxlav wansg axgoftiviov xfjg vtxrjg xouio&ijvai).

Litteratur (soweit nicht bereits erwahnt).

Joh. M tiller Bellum Cimbricum, Turici 1776.

Herm. Miiller Die Marken des Vaterlandes 1 135ff.

Zeuss Die Deutschen 141ff. F. E. Schiern
Origines et migrationes Cimbrorum, Diss. Havniae
1842. Herzog Gallia Narbon. 59ff. E. Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 302ff. Pallmann
Die Cimbern und Teutonen, Berlin 1870. Cber
die Vfilker, die in Gesellschaft der Kimbern er-

scheinen (Ambrones, Teutones, Toygeni, Tigmini),

s. die betr. Artikel. [firm.]

Cimbrianae. 1) Castell in Moesia inferior;

Not. dign. Or. XL 27 milites Cimbriani, Cim-
brianis.

2) Strassenstation in Pannonia superior (Itin.

Ant. 262. 267, 8), stidwestlich von Herculia-Stuhl-

weissenburg. MommsenCILIIIp.432. Kiepert
Form. orb. ant. XVII. K. Mullenhoff D. A.

II 16. [Patsch.]

Cimbriaims, Beiname des Mercurius. Inschrift

aus Heidelberg: Mereurio Cimbrio ... K. Christ
Bonn. Jahrb. XLVI 179; aus Miltenberg bei Bram-
bach CLRh. 1739 (Lesart berichtigt Bonn. Jahrb.

XLVI 180. LII 75ff. Korr.-Bl. d. Westd. Ztechr.

VIII 47) in h. d. [d.] Mereurio Ci[mbri]ano.

Derselbe Beiname, wie es scheint, auch auf der

zweiten Miltenberger Inschrift Brambaeh 1740,

vgl. C hr i s t Bonn. Jahrb. LXIII 176ff. J. B e c k e r

ebd. L—LI 167ff. [Dam.]

Cimenlce regio s. Cebenna mons.
Cimetra Stadt in Samnium, vom Consul Q.

Fabius Maximus Rullianus 297 v. Chr. einge-

nnmmen, Liv. X 15, 6; Lage unbekannt.

[Hlilsen.]

Ciuiiacinus, Beiname des Mercurius auf einer

Inschrift aus Ludenhausen in Oberbayern, CILIII
5773 Deo Mereurio Cimiaeino aram turariam

M. Paternius Vitalis qui aedem fecit et signum
posuit v. s. I. 1. m. (aus dem J. 211). Wahr-
scheinlich liegt ein Ortsname zu Grunde; Hol-

der Altkelt. Sprachschatz s. v. denkt an Mercur

als viarwn atque itinerum dux (Caes. b. g. VI
17). [Ihm.]

Ciminia aqua, in Rom, nur genannt im Ap-
pendix der Regionsbeschreibung (Jordan Top.

II 569) und bei Polemius Silvius (Chron. min.

ed. Mommsen I 545); vielleicht Zweigleitung

der Sabatina. Vgl. Jordan Top. I 1, 480.

[Hiilsen.]

Ciminia via, Vicinalstrasse in Siidetrurien,

10 bog bei Sutri von der Via Cassia ab, fiihrte an
der Ostseite des Lacus Ciminius vorbei, uber-

schritt den Pass zwischen Monte Cimino und M.
Venere und erreichte die Via Cassia wieder bei

Aquae Passeris (nSrdlich von Viterbo). Ihre Ver-

waltung war verbunden mit der der Clodia Annia
Cassia und anderer kleiner Seitenstrassen. Cu-
raiores derselben s. CIL II 1532. Ill 1458. 6813.

7394. V 877. 1X5155.5833. X6006. Vgl. Nibby
Dintorni di Roma III 578. [Hulsen.]

20 Ciminius ager, kommt vor in der nach Her-

kunft und Erganzung dunkeln Inschrift Ephem.
epigr. IV 833 = CIL VI 31619 . . elius Lartis

f(ilius) . . . [agjrum Ciminium . . . . ea petunia
veetigalia . . . [ejonstituit in annos . . . [aerijs

gravis CCIJJQ cvoer* DCXXV {= 403625).
[Hiilsen.]

Ciminius lacus {Kifiivia Mfivrf), vulcanischer

Kratersee in Siidetrurien, am Siidfusse des Mons
Ciminius, jetztLago di Vico (579 m. u. M., 12Q km.

30Flache, im Altertum fast um die Halfte grosser).

Die Sage fiihrte seine Entstehung auf Hercules

zurtick (Serv. Aen. VII 697 aliquando Hercules,

cum de Hispania rediret, ad hos populos venit.

Qui cum a singulis provocaretur ad ostendendam
virtutem, defwisse dicitur veetem ferreum, quo
exercebatur. Qui cum terrae esset adficeus, et

a nulla potui-sset auferri, cum, rogatus susttdit,

unde immensa vis aquae seeuta est, quae Ci-

minium locum fecit; daraus Mythogr. Vat. I 54);

40 nach anderen hatte an dieser Stelle friiher eine

Stadt Saccumum oder Succinium gelegen, welche

durch ein Erdbeben in die Tiefe gesunken war
(Ammian. Marc. XVII 7, 13. Sotion de mir. font.

41 in Physici graeci min. ed. Ideler I 188).

Strabon V 226 und Columella VIII 16, 2 riihmen

seinen Fischreichtum. Vgl. noch Verg. Aen. VTI

697. Sil. Ital. VHI 493. Vib. Sequest. 12 Burs.

Tab Peut. [Hiilsen.]

Ciminius mons, Gebirge in Siidetrurien, vul-

50 canischer Entstehung, ziemlich genau in nord-

sudlicher Richtung verlaufend und im Monte Ci-

mino bis 1056 m. ansteigend. Im 6. und 5. Jhdt.

bildete es die Grenze zwischen Etrurien und der

romischen Machtsphare; von dichtem Wald be-

deckt, war es ganz unwegsam, und wurde mit

einem Heere zuerst iiberschritten von Q. Fabius

Maximus, Consul 310 v. Chr. (Liv. IX 36—39.
Florus I 17. Frontin. strat. 12, 2). Doch ist

die Schilderung, die Livius von der Undurchdring-

60 lichkeit macht, stark rhetorisch iibertrieben. Spater

noch erwahnt bei Plin. H 211 (in silta Ciminia
loea sunt, in quibus in terrain depacta n<m

extrahuntur ; vgl. Ciminius lacus und Arae
Muciae Bd. n S. 340 Nr. 13) und auf der Tab.

Peut. [Hulsen.]

Cimmir, ein Ort in Persarmenia oder Assyria,

neben Osmot, Geogr. Rav. 79, 1; erinnert an die

Kimmerioi, assyr. Gimirri. [Tomaschek.]



2555 Cinara Cincius 2556

Cinara, TocMer einer Freigelassenen , Hor.
carm. IV 1, 4. 13, 21; epist. I 7, 28. 14, 13.

Derselbe Name, willkMich gewahlt, bei Propert.

IV lb, 99.
_

[Stein.]

Cincarita, Ortschaft in Africa, von der zwei
Bischefe, ein katholischer und ein donatistischer,

zum Religionsgesprach in Karthago im J. 411
erschienen (coll. Carth. c. 133: Cincaritensis, c.

188: Cincaritanus , bei Man si Act. concil. IV
116. 142 = Migne XI 1331). [Dessau.]

Cincihilis, Hauptling eines transalpinischen

Keltenstammes , erwahnt 584 = 170 (Liv. XLIII
•5, 1). [Miinzer.]

Cincinnati^ s. Quinctius.
Cincius, plebeisches Geschlecht.

1) C. Cincius, Aedilis plebis, etwa in der ersten
Halite des 6. Jhdts. d. St. (Meilenstein der Via
Ostiensis OIL VI 1277. 31585 nach Hulsen R(5m.
Mitt. X 298ff.).

nageln im Tempel der Nortia zu Volsinii (Liv.

VII 3, 7 diligens tedium monumentomm anctor
Cincius) sind in Bezug auf ihre Zuteilung an
den Grammatiker oder den Annalisten strittig,

doch spricht bei ersterem die Verbindung mit
Fabius und Gellius fur den. Annalisten. Die Hyr
pothese von Th. Pluess (De Cinciis rerum Ro-
manarum scriptoribus , Diss. Bonn. 1865 , 24ff.),

der den Grammatiker C. ebenfalls znm Verfasser

10 von (lateinischen) Annalen macht, hat mit Eecht
keinen Beifall gefunden. Die Fragmente gesam-
melt bei Hertz a. a. 0. 32ff. Huscbke Iuris-

jirud. anteiustin. 84ff. F. P. Bremer Iurisprud.

antehadrian. I 252ff. [Wissowa.]

4) M. Cincius, auf einer delischenWeihinschrift

republicanischer Zeit (Bull. hell. VII 367).

5) L. Cincius Alimentus, Praetor 544 = 210,
verwaltete Sicilien und hatte zwei Legionen zu
seiner Verfugung (Liv. XXVI 23, 1. 28, 3. 11).

2) L. Cincius, Geschaftsfiihrer des Atticus (mit 20 Im nachsten Jahre schiitzte er unter dem Ober-
Praenomen Cic. ad Att. 17. 8. 2; sonst erwahnt
adAtt. II, 1. 16, 17. 20, 1. 7. IV 4 a. VI 2, 1;

ad Q. fr. II 2, 1. m 1, 6). [Miinzer.]

3} L. Cincius (der Vorname nur bei Fest.

p. 218) ,
juristischer und grammatischer Schrift-

steller, fruher falsehlich mit dem Annalisten L.
Cincius Alimentus Nr. 5 (s. d.) zusammengewor-
fen (vgl. M. Hertz De Luciis Cinciis, Berolini

1842, 28ff.). Er wird meist zusammen mit Aelius

commando des M. Valerius Laevinus die Osthalfte

der Insel, das neuerworbene syrakusanische Gebiet
(Liv. XXVII 7, 12. 16. 8, 16) und wufde im
folgenden von dort abberufen, um die Belagerung
Locris von der Seeseite her zu leiten (a. O. 26, 3).

Er besturmte die Stadt mit aller Macht, wurde
aber von den Verteidigern zum Abzuge gezwungen,
als Hannibals Sicg iiber die Consuln und sein

Anrucken zum Entsatz, ihnen neuen Mut gegeben
(Stilo), Varro und Santra citiert, die Reihenfolge 30 (a. 0. 28, 13ff.). Von Sicilien kehrte C. bald
in der Aufzahlung ist jedoch eine so schwankende,
dass sie zu Schliissen auf das chronologische Ver-
haltnis der drei Grammatiker zu einander nicht
berechtigt; selbst die Worte des Macrob. sat. I

12, 13 Ginoio etiam Varro eonsentit sichern die

zeitliche Prioritat des C. vor Varro nicht voll-

standig, wenn sie auch wabrscbeinlich ist. Einen
sicheren Terminus ante quem giebt die Thatsache,
dass Verrius Flaccus seine Werke ausgiebig be-

darauf nach Rom zuriick und wurde noch Ende
desselben Jahres, 546 — 208, mit anderen Gesand-
ten an den Consul T. Quinctius Crispinus ge-

schickt (a. 0. 29, 4). Zu unbekannter Zeit, ver-

mutlich spater, kam er in Hannibals Gefangen-
schaft (Liv. XXI 38, 3). Als Senator bezeichnet
ihn Dionys. I 74, 1. [Miinzer.]

Mit ihm ist zweifellos identisch der gleich-

namige Annalist L. Cincius Alimentus. Da nam-
niitzt hat. Nur durch diesen kennen wir die401ich dieser nach Liv. XXI 28, 2 (frg. 7 Peter)
Schriften des C. de comitiis (Fest. p. 240), de

-
- •

~ »

consulum potestate (Fest. p. 241), de officio

iurisconsutti in mindestens zwei Biichern (Fest.

p. 173. 321. 347), mystagoyieon libri, ebenfalls

mindestens zwei (Fest. p. 363), insbesondere aber
das Werk de verbis priseis (Fest. p. 214. 265.
277. 330), auf welches sich alle ohne Buchtitel
gegebenen C.-Citate des Festus beziehen und aus
dem auch die unterC Namen angefiihrten Ety-
mologien von ddubrum und fanum bei Serv. 50
Aen. IV 56; Georg. 110 (letzteres Fragment wird
von H. Peter mit Unrecht dem Annalisten zu-

gewiesen) stammen. Ein Buch de fastis hat Sue-
ton benutzt, auf den die Citate daraus bei Ma-
crob. sat. I 12, 12. 18. 30 und Lyd. de mens.
IV 44. 92 (Jr to5 .Tfoi eoQr&v) zuriickgehen, Gel-
Iras XVI 4 giebt Excerpte aus dem 3., 5. und 6.

Buche eines umfangreichen Werkes de re mili-
tari. Woher Cornelius Labeo bei Arnob. Ill 38
(iiber Namen und Bedeutung der di norensttes, 60 lichen Schriften, die fur die Zeit des Annalisten

seiner eigenen Angabe gemass in die Gefangen-
schaft Hannibals gefallen war, ist zunachst die

Zeit beider dieselbe, ferner war nach dem Zeugnis
des Dionys I 74 (frg. 4 P.) auch der Geschicht-
schreiber Senator (avyg xS>v sx t'm jiovleviixov

avvsdoiov) , vor allera aber ist ausschlaggebend
die genaue tibereinstimmung aller drei Namen,
zumal bei der Seltenheit sowohl von C. wie von
Alimentus.

Neben Q. Fabius Pictor ist C. der alteste

romische Historiker, dessen Bild als Schriftsteller

freilich der kritischen Forschung gegentiber in

vOlligem Nebel verschwimmt. Lange Zeit hin-

durch war der Historiker C. mit dem unter Au-
gustus schreibenden gelehrten Antiquar C. (s. d.

Nr. 3) zusammengeworfen worden. Erst seit Hertz
sind die beiden Personlichkeiten scharf von ein-

ander geschieden und die mannigfachen antiquari-

schen, staatsrechtlichen und sprachwissenschaft-

vielleicht aus den Mystagogica) und Charis. p. 132,
30 (licet Varro et Tullius et Cincius . . huius
Serapis et huius Isis dixerint) ihre C.-Citate

haben , ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln

;

Plinius fuhrt einen C. im Quellenregister des 36.
Buches an. Die Bruchstucke iiber die Einfiihrung
der Buchstabenschrift durch Euander (Mar. Vict,

p. 23) und iiber die Einschlagung von Jahres-

ganz unerhOrt waren , dem jiingeren C. zuge-

wiesen worden. Aber auch von den sieben Frag-
menten, die Peter dem Annalisten zuschreibt,

werden diesem noch eins, wenn nicht gar zwei
abzusprechen sein. Zunachst gehort das von Ser-

vius erhaltene frg. 2, das Erorterungen uber la-

teinische Etymologien , Faunus, fana, fanatiei,

enthalt, meiner Ansicht nach unbedingt in das
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Werk de verbis priseis des jiingeren C, umso-
mehr als dieses Werk gerade von Servius auch
sonst noch (Aen. II 225) benutzt ist. Weiter
wird man wohl frg. 1, das iiber die Entstehung
des lateinischen Alphabets handelt , lieber auf

den Sprachforscher beziehen, und so verbleiben

denn fiir den Annalisten nur fiinf Fragmente.
Abgesehen hiervon wird ein Drteil iiber ihn

noch dadurch erschwert, dass er mehrfach nur
in Zusammenstellung mit Fabius Pictor erscheint.

Cberhaupt diirfte das gleichzeitige , aber glan-

zendere Werk des Fabius das des C. schon bald

vollig verdrangt haben. Wenigstens lasst sich eine

wirkliche Benutzung des letzteren nur fiir Dionys

erweisen, der daraus die frg. 3. 4. 5. 6 erhalten

hat. Livius hat das Cinciuscitat XXI 38, 2 =
frg. 7, wie die ganze Fassung der Stelle schliessen

lasst, wohl aus seiner Quelle, vermutlich Coelius

Antipater, heriibergenommen. Die zweite Stelle

des Livius (VII 3) , die man auf den Annalisten

hat beziehen wollen, gehort vielmehr, wie Peter
p. CXf. vOllig iiberzeugend darlegt, dem Antiquar.

Uber den Inhalt und Charakter des Werkes
irgend etwas Bestimmteres zu vermuten, muss
unter diesen Verhaltnissen als vOllig aussichtslos

erscheinen. A.ns den Fragmenten ergiebt sich

nur soviel, dass C. als Griindungsjahr Roms das

J. 729 v. Chr. angenommen hatte (frg. 4) und
dass ferner die Romulussage (frg. 3), die Tarpeia-

sage (frg. 5) und die Geschichte des Sp. Maelius

(frg. 6) ausfuhrlicher behandelt waren. Da aber

C. nach frg. 7 auch noch den hannibalischen

Krieg dargestellt hatte, muss sein Werk von der

friihesten Urgeschichte bis zur eigenen Zeit des Ver-

fassers herabgereicht haben. Geschrieben war es,

wie samtliche alteren Annalenwerke , in griechi-

scher Sprache, deren genauere Kenntnis C. sich'

wohl wahrend seines langen Aufenthaltes in Sici-

lien und Dntcritalien erworben hatte. Dort mag
er auch die erste Anregung zur Abfassung des

Werkes bekommen haben.
Litteratur: Hertz De Luciis Cinciis, Berlin

1842. Pliiss De Cinciis rerum Romanarum scrip-

toribus, Bonn 1865.- Peter Hist. Rom. rell. Clf.

40f.; Hist. Rom. frg. 31f. Teuffel R. L.-G. 1 192.

Mommsen Ro"m. Chronol. 2 315. [Cichorius.]

6) M. Cincius Alimentus, vielleicht Bruder von
Nr. 5, als Volkstribun 550 = 204 mit einer Com-
mission des Senats zu P. Scipio nach Sicilien ge-

schickt (Liv. XXIX 20, 11) und Urheber der von

Fabius Cunctator befttrworteten lex Cincia de

donis et munerilms (Cic. Cato 10; de or. II 286;
ad Att. I 20. 7. Liv. XXXTV 4, 9. Tac. ann.

XI 5. Xni 42. XV 20. Fest. ep. p. 143; vgL
Lex); 561 = 193 Praefectus Pisis (Liv. XXXIV
56, 1). [Munzer.]

7) Cincius Faliscus, Schauspieler wahrschein-

lich in der zweiten Halfte des 2. Jhdts. v. Chr.,

der in der romischen Komoedie zuerst den Ge-

brauch der Masken einfiihrte. Donat. de com.

p. 10, 1 Reiff. [Wissowa.]

8) P. Cincius P. I. Sahius, rOmischer Erz-

giesser der Kaiserzcit, der laut der Signatur den
colossalen Pinienapfel gefertigt hat, welcher jetzfc

im Vatican in dem nach ihm benaunten Giardino

-della Pigna aufgestellt ist, wahrend er im Mittel-

alter im Vorhof von Alt-St.-Peter stand. Ein von
Flam. Vacca 62 (Schreiber Sachs. Ber. 1881,

73) registriertes , aber, wie es scheint, erst im
16. Jhdt. entstandenes Geriicht lasst ihn bei der
Erbauung der alten Kirche St. Maria in Trans-

pontina am Fuss der Engelsburg gefunden sein,

worauf sich die Meinung griindet, dass er zum
Maussoleum des Hadrian gehort habe. Dagegen
war im ganzen Mittelalter die Ansicht verbreitet,

dass er vom Pantheon stamme (bereits erwahnt
am Ende des 12. Jhdts. in der Descriptio plenaria

10 totius urbis); Benozzo Gozzoli lasst daher im
Campo santo von Pisa das als Turm von Babel
verwandte Pantheon mit diesem Pinienapfel be-
kront sein. Neuerdings ist Laeour-Gayet fiir

diese mittelalterliehe Tradition eingetreten, indem
er sich iiber der Lichtoffnung des Pantheons eine

Art Laterne angebracht denkt, deren Bekronung
der Apfel gebildet habe, schwerlich mit Recht.
Visconti Mus. Pio-Cl. VII 43. Brunn Kiinstler-

gesch.1610. Lacour-Gayet Melanges del'Ecole
20fran9aise I 1881, 312. CIL VI 29794.

[C. Robert]
9) Cincius Severus (Hist. Aug. Comm 20, 3:

Cingius Severus, zweifellos nur Fehler der Hss.),

Pontifex (Hist. Aug. Comm. 20, 3), Proconsul
von Africa (vermutlich unter Commodus), als solcher

nachsichtig gegen die Christen (Tertull. ad Scap. 4).

Unmittelbar nach Commodus Tod (31. December
192) stellte er im Namen des Collegiums der Ponti-

flces im Senate den Antrag auf damnatio memo-
30 riae des getoteten Herrschers (Hist. Aug. Comm.

20, 3—5). Nach der Consecration des Commodus
(im J. 197) liess ihn Kaiser Severus toten, angeb-
lich weil er ihm nach dem Leben getrachtet hatte

(Hist. Aug. Sev. 13, 9), in Wirklichkeit wohl wegen
seines oben erwahnten Antrages. [Groag.]

Cincontinm s. Tincontium.
Cinctus, ein breiter, die Scbamteile verhiillen-

der Gurt oder Schurz = eampestre, subligaculum.
War er schmaler, so nannte man ihn auch Jiemi-

40 cinctium, wenn noch schmaler, cinculum (cin-

gidumt). Gloss, bei Mai Class, auct. VII 555.

Man trug ihn bei gymnastischen Ubungen (a. 0.),

ferner die, welche, wie die Candidaten oder An-
hanger alter Sitte (der jiingere Cato, Ascon. p. 25
Kiessl. , die Familie der Cethegi), keine Tunica
(s. d.) trugen. Daher einctuti Cethegi Hor. a.

p. 50 und Porph. z. d. St. [Mau.]

Cinctng Gabinus, eine besondere, fur gewisse

religiSse Handlungen ttbliche Art, die Toga an-

50 zulegen. Dieselbe wird, wie gewOhnlich, zunachst

so auf die linke Schulter gelegt, dass vorn der
Zipfel ziemlich auf den Boden reicht, und schrag
iiber den Rucken hinab unter dem rechten Arm
durchgezogen, darm aber nicht, wie sonst, iiber

die linke Schulter zuriickgeworfen , sondern um
den Leib gegurtet, so dass sie auch den von der

linken Schulter herabhangenden Zipfel festhfllt.

Serv. Aen. VII 612. Isid. or. XIX 24, 7. End-
lich wird der schrag iiber den Rflcken gehende

60 und hier sonst doppelt liegende Teil uber den
Kopf gezogen. Cato bei Serv. Aen. V 755. Liv.

Vm 9, 5 vgl. mit VIII 9, 9 und X 7, 3. Dies

letztere ist Opferritus; Zweck der sonstigen Ab-
weichung vom GewOhnlichen ist die freie Bewe-
gung der Arme. Der C. G. wird erwahnt bei

der Ziehung des sulcus primigenius (Cato a. 0.),

bei der Offnung des Ianustempels (Verg. Aen.
VII 612), bei der Devotion (Liv. a. 0.), bei den
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Ambarvalien (Lucan. I 596), bei der als Opfer Hiberus miindet und seinen alten Namen Cinea
geltenden Verbrennung der Kriegsbeute (Appian. noch tr&gt; bei Caesar (b. civ. I 48, 3 cum essent
Lib. 48; Mithr. 45) und "bei sonstigen Opfer- inter flumina duo, Sicorim et Gingam, spatio
handlungen, Liv. V 46, 2. Val. Max. I 1, 11. CIL milium XXX, neutrum horum transiri poterat)
XI 1420, 25. Doch war der C. G. fceineswegs all- und Lucan (I 432 und IV 24 Oinga rapax) er-
gemeine Opfertracht, vielmehr scheint er auf den wahnt. In den alphabetischen Listen des Agrippa
zahlreichcn bildlichen Opferdarstellungen nicht und Augustus werden unter den stipendiarii des
vorzukommen. Es lasst sich auch nicht defl- Bezirks von Caesaraugusta Oincienses angefiihrt
nieren, bei welcher Art Handlungen er erforder- (Plin. Ill 24, so die Hss.), und Ptolemaios nennt
lich war; nicht nur bei Staatshandlungen, denn lObei den Iaccetanern, also in derselben Umgebung,
Liv. V 46, 2 handelt es sich urn ein gentili- einen Ort Kirra (II 6, 71). Es wird daher am
cisches Opfer. Ufer des Plusses einen gleichnamigen Ort ge-

Wenn die Gelehrten der ciceronischen Zeit geben haben, dessen Lage nicht genau ermittelt
meinten, der C. G. sei ursprunglich die Kriegs- ist ; Fraga, Alcolea de Cinca und K&nzon konnen
tracht, die Romer hatten also in altester Zeit in dafiir in Betracht komraen. Der Starnm kehrt
der Toga gekampft, (Feat ep. 255, 5; vgl. ep. 77, in vielen keltischen Namen wieder ; zwischen Cinca
3. Serv. Aen. VII 612), so beruhte dies wohl nur und Cinga wird kaum unterschieden. [Hubner.]
darauf

,
dass man ganz unberechtigterweise den Cingetorix. 1) Hauptling der Treverer, stritt

C. G. mit proeinctus, proeincta classis in Ver- mit seinem Schwiegervater (Caes. b. G. V 56, 3)
Mndung brachte. Eine tTberlieferung aus so 20 Indutiomarus um die Herrschaft, schloss sich 700
primitiver Zeit konnte unmOglich vorliegen, und = 54 beim Herannahen Caesars sofort an diesen
die Sache selbst ist unglaublich. Erstens wegen an (ebd. 3, 2f.) und wurde von ihm in seiner Stel-
der giinzlichen Unzweckmassigkeit ; zweitens ist lung befestigt (4, 3). Spater bewog sein Eivale
weder ersichtlich, vie die Kriegstracht zu der den Stamm zum Abfall, und C. wurde von ihm
ausschliesslich sacralen Bedeutung des C. G., noch zum Landesfeind erklart (56, 3). Er entfloh zu
wie sie zu diesem Namen kommen konnte. Denn Labienus (57, 2) und wurde , nachdem der Auf-
dieVermutungMommsens (Rom. Gesch. 17 98), stand im Anfang des nachsten Jahres gedampft
dass Gabu hier Prototyp des Feindes sei, C. G. war, fur seine Treue gegen Rom mit der Krone
das Gewand, in dem man gegen diesen Peind belohnt (VI 8, 9).
zog, ist nicht befriedigend. Offenbar hat auch 30 2) Einer der vier Fiirsten von Kent, Vasall
Vergil. Aen. VII 678ff., dem obige Auffassung des Cassivellaunus, 700 = 54 erwiihnt (Caes. b. G.
bekannt sein musste, nicht daran geglaubt. Ohne V 22, 1). [Miinzer.l
Zweifel ist der C. G. als Ritualtracht von Gabii CingidTHW hat man (Allmer Revue Cp'igr.

nach Rom gekommen, zu einer Zeit, wo diese 1896, 438 nr. 1179) als Beiname des Iuppiter
Stadt mit Rom eng verbundet war, vielleicht bei optimus maximus erschliessen wollen aus der
Gelegenheit der Ubersiedlung gabinischer Ge- Genfer Inschrift CIL XII 2591, welche vielmehr
schlechter nach Rom. Tiber die alte Bedeutung von zwei Briidcrn Cingi (s. Holder Altkelt.
von Gabii (s. d.), namentlich in sacraler Bezie- Sprachsch. s. eing-) duo Stabtdo et Aldus (?) ge-
hung und sein Verhaltnis zu Rom s. Schwegler weiht worden ist. [Ihm.]
ROm. Gesch. I 399. 789. Mflller Etrusker 140 Cingilla (Plin. n. h. V 86), Ort in der syri-

3, 8. Marquardt Privatl.2 560, wo die Er- schen Landschaft Kommagene, an deren Grenze;
wahnung des testamentum in procinctu zu strei- nicht identiflciert. [Benzinger.]
cllei1 ist - [Mau.] Cinginnia, Stadt in Lusitanien. In dem

Cinerarium, zur Aufnahmc von Aschenurnen Peldzug des Decimus Brutus gegen Lusitanien
(ollae) bestimmte (grflssere) Nische in einem Co- im J. 618 = 136 v. Chr. wies eine Stadt das fur
lumbanenmonumente

,
CIL VI 15 326. 22981; die Unterwerfung gebotene Gold mit einer stolzen

unterschieden von columbaria, ollarm, aedieulae Antwort zuruck, deren Name in den besten Hss.
(s. d.), CIL VI 10241. 14248. 15551. 17653. des Valerius Maximus (VI 4 est. 1, der aus Li-
S. auch Urhchs Bonn. Jahrb. Ill 139. Ruggiero vius schOpfte; doch wird die Erzahlung wie die
Diz. epigr. II 237 ; cinerarium als Aufschrift einer 50 Schilderung ahnlicher Charakterziige der Lusitaner
Aschenurne CIL VI 11139. [Samter.] zuletzt auf Poseidonios zuriickgehen) so wie oben

Cinerarias, Haarkrausler ; Varro de 1. 1. V 129. geschrieben ist, in den schlechtern Cinniana oder
Aero und Porph. zu Hor. sat. II 2, 98. Etwas Ahn- Cinnania. Sonst wird sie nirgends erwiihnt, und
liches ist C. auch Catull 61, 138, wahrend sich aus die Lage ist daher nicht zu bestimmen, ausser
Sen. dial, n 14, 1 keine Bedeutung ergiebt. Nach dass sie im nordlichen Lusitanien etwas sudlich
Varro a. O. kommt der Name vom Warmen des vom Durius gelegen haben muss. Dass eine alt-
Brenneisens m der Asche, nach Charisius I 101, iberische Niederlassung nordlich vom Durius, die
15 K. hatten sie nach einem von Cato (bei Serv. im Volksmund wie mehrere iihnliche Citania heisst
Aen. IV 698) bezeugten Gebrauch mit Asche die (CIL II 896, s. d.), damit nicht gemeint sein
Haare blond gefarbt. Beides ziemlich unwahr- 60 kann, bedarf kcines Beweises. Die Stadt C. (vgL
scheinlich. Vielleicht ist C. eine auf Volksetymo- Cinga) oder wie der Name sonst gelautet habeu
logie beruhende Umbildung des nur bei Horat. mag (vielleicht Cingitania), wird damals zerstOrt
a. O. vorkommenden und von Aero und Porph. worden sein und erscheint daher nicht wieder in
mit C. erklarten ciniflo = xiy.iwox6),og (Keller der trberlieferung. [Hubner]
Volksetym. 102). Becker-Goll Gallus HI 276. Cingius SeT«rns s. Cincius Nr. 9.
Ellis zu Catull a. 0. [Man.] Cingonius Varro stellte im J. 61 n. Chr. einen

Cin?a, rechtsseitiger Nebenfluss des Sicoris Antrag im Senate (Tac. ann. XIV 45). Im J. 68
(s. d.) in Hispania Citerior, mit dem er in den Consul designatus, schloss er sich dem Nymphidius
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Sabinus an bei dessen Versuch, sich an Stelle Ciniscus Yicns im Territorium von Ratiaria
Galbas der Herrschaft zu bemachtigen (Tac. hist. (Arcer) in Moesia superior, Heimat eines Prae-
I 6), una verfasste mm die Ansprache an die Prae- torianers, CIL VI 2730 Antonius Paterio m. eoh.
tonaner (Plut. Galba 14). Das ungliickhche Ende X pr. (centuriaj Artemonis not. Mysia su-
yon Nymphidms Begmnen brachte auch C den periori reg. Ratiarese vico Ciniseo Momm-
Untergang; Galba, der damals auf der Reise nach sen Eph. epigr. V p 184 A Holder Altkelt
Rom begriffen war, liess ihn in via teten (Tac. Sprachschatz s. v. W. Tomaschek Die alten
hist. I 6. 37. Pint. Galb. 15). [Groag.] Thraker II 2, 85. [Patsch ]Cingula (ital. ctnghia), der Bauchgurt der Cinitlii, africanische Volkerschaft , an der
Zug-, Last- und Reittiere, Ovid. r. a. 236. DielOkleinen Syrte, Tac. ann. H 52 Plin n h V 30
Bedeutung wird klar durch Calpurn. eel. 6, 41: a .Ptol. IV 3, 22. 27. Ein praefectm gentis Cini-
dorso quae totum eircmt alvum. [Mau.] tJiiorum, romischer Beamter, aus der mittleren

Cingulani nennt unter den Orten der ersten Kaiserzeit, CIL VIII 10500. TDessau 1
Region Italiens (Latium et Campania) Plin. n. h. Cinium s. Guius
ITI63. Lage unbekannt [Hiilsen.] Cinna. 1) Oinna (so Itin. Ant. 338 ; Sinna

•.r Sng^U,?• ^ ^ulum (Kfyyovlov Strab. Tab. Peut.; Ptolem. n 16, 12 Acduaxiag dk ti6Uk
nri \h »%$a

ln stadtischen Soldatenliste /usaSystoi atde .... Xhva, AoxXm), erste Station

tv Joi r«M
V

;
Emwohner Cingulcmus CIL von Scodra-Scutari der durch Montenegro nach

IX 5681. 5682. 5683. 5684), Stadt in Picenum Norden fiihrenden Binnenstrasse, am Ostufer des
(unrichtig von Strab. a. a. 0. zu Umbrien ge- 20 Scutarisees; vielleicht jetzt Helmi (Hum) im Ge-
rechnet), gegriindet von dem Volkstribunen T. biete des albanesischen Stammes derHotti, wo sich
Labienus 63 v. Chr. aus eigenen Mitteln (Caes. romische Uberreste beflnden sollen. Vgl. A. Evans
bell. civ. I 15) und stark befestigt. Dass Silius Antiquarian researches in Hlyricum (parts I and
Ital. X 34 schon im zweiten punischen Kriege 11)84. W. Tomaschek Mitt, der geogr. Gesell-
die Cingulaner unter Anfuhrung eines Labienus schaft in Wien 1880, 554. Kiepert verlegt Por-
karapfen lasst, kann nicht als Zeugnis fur die mae orbis antiqui XVII den Ort siidlicher in das
iruhere Esistenz der Stadt gelten (Mommsen Gebiet der Kopli. H. Cons La province Rom.
CIL IX p. 541 vermutet, dass der Volkstribun ein de Dalmatie 255. [Patsch 1

Picenter gewesen sei und seinen Geburtsort unter 2) S. Kinna.
dem Namen C. zur Stadt erhobenhabe; dass ein 30 3) Plugs in Spanien, s. Cinga.
pagus an derselben Stelle schon existiert habe, 4) Rtimisches Cognomen, s. Castrius, Cor-
ist wahrscheinlich wegen der sehr alten Inschrift nelius, Helvius.
der magisteri Tefebius et Vibolenus CIL IX 5679). 5) Als fingierter Name bei Mart. I 89. II
Ausser in den Burgerkriegen zwischen Caesar und 53. Ill 9. 61. V 57. 76. VI 17. 39. VII 33 43
Pompeius (Caesar a. a. 0. Cic. ad Att. VII 11, VIII 7. 19. XII 28. 64.
1. 13b, 6) wird sie nur bei Plin. Ill 111 und 6) Beiname des Cn. Cornelius Cinna Magnus,
im Liber coloniarum 254 erwahnt. Die Stadt cos. ord. 5 n. Ch. mit L. Valerius Messalla Vo-
gehOrte zur Tribus Vehna (Kubitschek Impe- lesus. [Groag]
rium Romanum tributim discriptum 63) und hatte 7) Cinna Catulus, stoischer Philosoph, Lehrer
als Magistrate duoviri (CIL IX 5686. 5688). La- 40 des Kaisers Marcus. Hist. Aug. Marc. 3, 2 Marc
teimsche Inschriften aus C. CIL IX 5679—5698

;

sk §. I 13 (KatoiXov). [Stein
]Funde von Munzen und andem Antiken Bull. d. Cinnaua (Kivvajia, an der einen Stelle var.

Inst. 1838, 163. 1848, 90f. [Hiilsen.] Ksrvd^a), Gebirg in Mauretania Caesariensis, Ptol.
2) Schwertgurt, der den KOrper liber den IV 2, 15. 20. Wohl ein Teil des Atlas, Cat La

Huften umschhesst. Alle Soldaten tragen das Mauritanie Cesarierme 25. [Dessau.]
cmgulum, Serv. Aen. VIII 724; cingi daher Cinnamus, gallischer Vasenfabrikant der Kai-
= Soldat werden, Dig. XXIX 1, 25. 38, 1. 43; serzeit, Dragendorff Terra sigillata 93.
discingi gilt als Schimpf (Festus p. 104 M.) und [C. Robert.]
als Strafe (Liv. XXVH 13, 9. Sueton. Octav. 24. Cinniana, Station der romischen Strasse von
Frontin. strateg. IV 1, 26), findet sich als Zeichen 50 Summus Pvrenaeus nach Barcino, in Hispania
der Trauer, Sueton. Octav. 100. Gladius und Citerior, auf dem kleinen erhaltenen Stuck der
pugio werden jeder an einem C. getragen. Das Peutingerschen Tafel, das den Anfang von Hispa-
eingidum ist wie der balteus mit bullae geschmuckt. nien enthalt (zwischen Gerunda und Iuncaria), den
tber dem C. erscheint oft auf den Grabsteinen Itineraren von Vicarello (CIL XI 3281 auch'zwi-
eine metallene viereckige Platte, von welcher mit schen Gerunda und Iuncaria), dem Itin. Ant. (397,
Nageln beschlagene Lederstreifen herabhangen. 9 zwischen Aquae Voconiae und Iuncaria) und
Dieses Stuck der Riistung ist an einem beson- dem Geogr. Rav. (303, 2. 341, 12 zwischen Aquae
deren Riemen befestigt und dient zum Scliutz der Voconiae, Gerunda und Iuncaria, das ist die voll-
Weichteile. Vgl. A. Mflller Das Cingulum mili- stiindigste Listej. wabrsclwinlich nach dem nahen
tiac. Programm Ploen 1873. [v. Domaszewski.] 60 Praedium eines Cinna benannt, Es ist zwischen

Ciniaenixis. ^Inschrift aus Rakos-Palota bei Orriols und Fallinas anzusetzen, wo es einen Fluss
Pest CIL III 3617 Iunoni reg(inae) et Genio Cingana (?j geben soil (Guerra Discurso a Saa-
CIXLEMO (so oder CEX1JEMO nachMomm- vedra 91). fHubner.l
sen) et Genio eontmerci .If. A[ur(elius)] Seve-
ring] bf. cos. l[eg. II] Adi(utrieis) v. I. fm.
s.j. In C. scheint ein Locamame zu stecken.

Vgl. den Genius Anigcmius. [Ihm.]

Ciniflones s. Cinerarius.
Panly-Wissowa IJI

_
91). [Hubner.]

Cinorus (?), Kiistenfluss in Gallia Narbonensis
zwischen Orobus (Orbis) und Rhodanus (Avien.

or. mar. 596 Holder). Ob identisch mit Arauris,

jetzt l'Heraulf? Desjardins Geogr. de la Gaule
I 157. Mullenhof f Deutsche Altertnmsk. 1 188f.

81
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Holder liest mit Unger sonorus. Der Name
scheint entstellt zu sein. [Ihm.]

Cintasius. L. Cintasius Oas(s)ianus, prae-

ffeetus) castr(orum), und zwar der Legio II Tra-

iana fortis in Alexandria, im J. 1G2 n. Chj., Comptes

rendus de Tacad. des inscr. et belles-lettres 1896,

41. Wahrscheinlich identisch mit dem auf einem

nicht naher datierbaren Papyrus aus dem Ende
des 2. Jhdts. (Agypt. Urk. aus dem kgl. Mus. zu

termini, auf denen sich nur einzelne Buchstaben

oder Zeicneu befinden, s. Eudorff Gromat. Insti-

tutionen 276.

Wie andere areae werden auch die von Grab-

monumenten durch cippi bezeichnet, teils durch

einzelne, teils durch mehrere, die an verschiedenen

Seiten des Monuments, gewohnlich an zwei, bis-

weilen auch an den vier Ecken (GIL II 1367.

VI 13070. 30016. Rom. Mitt. VIII 146-148) auf-

Berlin II 388) genannten Kaaiaros; vgl. Momm- 10 gestellt oder auch an den vier Ecken einer Grab

sen Zeitschr. der Savigny-Stiftung fur Rechts

geseh. 1895, 188.
"

[Stein.]
_

Cinxia. Als C. wird Iuno, die Vorsteherin

der Hochzeit und Ehe angerufen, damit sie wache
fiber dem Anlegen und LOsen des brautlichen

Giirtels. Der Neigung des ROmers entsprechend

wird die religiose Peier der Hochzeit in eine An-

zahl von Einzelhandlungen zerlegt und jede der-

selben unter den besonderen Schutz der Gottheit

kammer eingemauert wurden (Bull. com. 1880,

57). Sieben cippi zur Termination eines Grabes

CIL XIV 3857. Zehn eippi X 4656; vgl. XII

4299: hi cippi in pedatura monumenti positi

sunt. Zur Unterscheidung von andem Grenz-

steinen (cippi terminati) liess man bei den Grab-

cippen (eippi monumentales) den untern Teil

unbearbeitct (Grom. p. 281; vgl. p. 1391). Die

Grabcippen — sie sind teils durch die Inschrif-

gestellt (Mart, Cap. II 149. Fest. ep. p. 63. Non. 20 ten ausdriicklich als eippi bezeiclmet, teils nach

p. 47. Arnob. Ill 25. 30). Peter in Eoschers My
tholog. Lexic. II 173, 45ff. will von der Iuno C. die

Gottin der Indigitamenta C. getrennt wissen ; vgl.

jedoch Wissowa De dis indigetibus et novensidi-

bus, Ind. lect. Marp. W. S. 1892/3, 4ff. [Aust.]

Clpipa (Kimxa) , Stadt in Zeugitana (Africa

propria), Ptol. IV 3, 31. [Dessau.]

Cipius. 1) Non omnibus dormio : prover-

bium videtur natum a Cipio quodam, qui Pa

den weiter unten angefiihrten Indicien als solche

zu erkennen — geben in der Eegel den Namen
des Bestatteten an, zum Teil auch den Namen
desjenigen , der den C. setzen liess, sowie die

Ausdehnung der Area in fronte und in agro,

vgl. Hor. sat. I 8, 12 (Ausdehnung nach alien vier

Eichtungen auf dem als finis loci bezeichneten

Stein CIL III 9315). Die Inschriften der Cippen-

paare sind meist gleichlautend, bisweilen nennt

rarhenehon dictus est. quod simularet dormi- 30 hides auch der eine Stein die Langen-, der andre

entem, quo iiitpunitius uxor eius moecharetur

;

eius meminif Lucilius (Fest, p. 173; vgl. Cic. ad

fam. VII 24, 1. Iuvenal. I 56f. mit Friedlan-
ders Anm.). Bei Plutarch (amat. 16, 22) ist der

Held der Anekdote Gabba, der Hofnarr des Au-

gustus, und der Liebhaber seiner Frau Maecenas.

2) M. Cipius, M. f., Miinzmeister urn 644 =
110 (Mommsen Miinzwesen 539 nr. 135; Trad.

Blacas II 352 nr. 161).
_

[Miinzer/

die Breitenausdelmung (CIL XII 4707, vgl. Not.

d. scav. 1891, 241). Nur den Namen des Be-

statteten (ohneMassangabe) enthalten die Cippen-

paare XI 527. XII 2032 und 4960 und der C.

XI 4749; andere, z. B. das Cippenpaar XII 1476,

die Cippen XII 1477ft'. und viele der CIL VI

p. 291 Iff. itls termini scpulcratcs zusammenge-

stellten Steine, geben nur die Ausdehnung der

area an , ohne den Namen des Bestatteten hin-

Cippus (von Gell. XVI 7, 9 zu don verba oh- 40 zuzufiigen. Eine Angabe uber das mit dem Be-
" " ' ' sitze des Grabes verbundene Recht des itus am-

bitus u. s. w. (s. Graber'l enthalten die Cippen

III 9315 vmd VI 29989 (vgl. XIV 3341), eine

testamentarische Bestimmung (Vermachtnis an ein

Collegium in ossa tuenda) der C. XI 4749.

Dass die cippi nicht mit den eigentlichen Grab-

steinen (s. Graber), den arm sepulerales, identisch

sind, ergiebt sich 1) daraus, dass ara (Grabstein)

und cippi (zur Termination des Grabes) bei ein und

soleta et maculantia gezahlt , die Laberius ex

sordidiore milgi usu ponit. Lucilius 1. Ill frg. 25

L. Muller, Fest. p. 258 b, 32), urspriinglich Pfahl

(vgl. Corp. gloss, lat. II 100, 53: cippus = xoq-

no;), daher bezeiclmet es a) bei Caes. bell. Gall.

VII 73, 4 zum Verhau verwendete Baumstamme
mit scharf zugespitzten Asten; b) Grenzzeichen

(= terminus, s. d.), hfilzerner Grenzpfahl (Ovid,

fast. II 641 ; termini roburei Hygin. Grom. p. 127,

3 Lachmann: eippi ohaijinef m Sicilien Grom. 50 demselben Monumente nebeneinander vorkommen

p. 211, 16 L.) oder Grenzstein (urspriinglich wohl

in Form der Spitzsiiule). Die Inschriften der

steinernen eippi bezeichnen die Bestimmung des

cippus bezw. der area, zu der er gehflrt {cippi

einer Tempelarea CIL VI 826; termini inter

publicum et privatum VI 1262ff.; Strassencip-

pen. s. Viae; Cippen zur Termination des Tiber-

laufs, s. Tiberis; zur Termination von Aquae-

ducten, s. Wa sser leitungen; Pomeriu nisei).

(CIL VI 11535); 2) aus ihrer paarweisen Ver-

wendung; 3) daraus, dass sie sich an den Aussen-

wanden von gr6sseren Monumenten finden (iiber

die Aufstellung von Cippen vor Columbarienmonu-

menten vgl. CIL VI p. 1093. ROm. Mitt. a. a. O.);

4) aus den oben angefuhrten Fallen, in denen auf

den Cippen nur die Ausdehnung der area ange-

geben ist, also notwendig noch ein besonderer

Grabstein mit dem Namen des Bestatteten vor-

pen, s. Pomeriumi; zum Teil geben sie auch an, 60 auszusetzen ist.

wann und von wem der C. errichtet ist oder die

Entfernung bis zum naehsten C. (CIL I 821. VI

1262. Not. d. scavi 1890, 83ff. 187. 1891, 91.

164. Orelli-Henzen6660). Die in fortlaufender

Reihe aufgestellten Cippen (Wasserleitung, Fluss-

lauf, Pomerium u. s. w.) sind meist mit fortlaufen-

den Nummern bezeichnet (s. auch Hygin. Grom.

p. 127, 7 L. Sic. Flac. Grom. p. 139, 15). Uber

Trotzdem erscheint indes cippus auch in die

Bedeutung , Grabstein' iibergegangen zu sein,

wie einige Inschriften von einzeln, nicht paar-

weise aufgestellten, ausdriicklich als cippi be-

zeichneten Steinen zeigen, welche (ohne Angabe der

Ausdehnung der area) die in den Grabschriften

iibliche Formel h(icj s(itus) efst). s(it) t(ibi)

tferra) l(evis) enthalten (CIL II 823. 1430. 3334.

4!
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5907). Vgl. auch Pers. I 37 und Schol. Aus
dieser Erweiterung der Bedeutung von cippus
erklart es sich vielleicht, dass das Material des
C. II 1430 — an dessen Echtheit Momm sen
allerding auch wegen des in der Inschrift vor-

kommenden nati (fur liberi) zweifelt — Marmor
ist, wahrend sonst, im Gegensatz zu den mar-
mornen arae, Cippen aus Marmor nicht vorkom-
men. Ein zur Aufnahme eines Decrets dienender
Stein wird als C. bezeichnet in der Pisanerin-
schrift XI 1420, 1. 29.

Im spaten Latein bedeutet cippus Fussfessel,
s. Corp. gloss, lat. II 100, 53 (cippus = nobo-
xdxtj) und Du Cange Glossar. mediae et infimae
Latinitatis s. v.

tiber die Etymologie des "Wortes cippus vgl.

Pauli Zeitschrift f. vgl. Sprachforschung XVIII
10 und Pick ebd. XX 361. Ersterer setzt fiir

cippus eine altere Form sceipos, zusammenhangend
mit ahd. skivero, Steinsplitter . Schiefer voraus,

was indes nicht zu der Grundbedeutung , Pfahl'

passt. Fick bringt, von der Bedeutung ,Pfahl'

ausgehend, cippus (cipus, vgl. die Eigennamen
Glpus, Cipius) mit lat. scipio (Stamm scip =
oxifiTiTto) zusammen und setzt es — griech. axoT-
nos (Hesych. oxotnoq • fj efo%i] zav '^vlwv, sqj' Sir

now oi xsQauoi).

Litteratur: Daremberg- Saglio Diet. I

1185. Ruggiero Dizionario II 238 (Zusammen-
stellung aller Inschriften, in denen das Wort cip-
pus vorkommt). [Samter.]

Cipus, ein in der geschichtlich hellen Zeit

nicht inehr nachweisbarer Beiname der plebeischen
Gens Genucia. Ein Trager des Namens, der Prae-
tor Genucius C, ist der Held folgender Geschichte:
Als er einst aus der Porta Eaudusculana, einem
Thore der servianischen Mauer am Aventin (Varr.

1. 1. V 163. Fest. p. 265. Bas. Capitol, reg. XII,
vgl. Jordan Top. I 1, 234. Gilbert Gesch. u.

Top. Roms II 295f. 308f.) an der Spitze des Heeres
ins Feld zog, wuchsen ihm plstzlich aus dem
Kopfe Horner hervor ; auf die Frage nach der Be-
deutung des Prodigiums erfuhr er, die Konigs-
wiirde sei ihrn beschieden, wenn er nach Rom zu-

ruckkehre; aber die Freiheit der Vaterstadt gait
ihm hoher als der eigene Ruhm. Darum ging er

auf immer freiwillig in die Verbannung; die dank-
baren Burger errichteten ihm zu Ehren iiber der
Thoroffnung der Porta Eaudusculana das eherne
Bild eines gchornten Mannes (Val. Max. V 6, 3,

vgl. Plin. n. h. XI 123). In der dichterisch aus-

geschmuckten Erzahlung Ovids (metam. XV 565
—621) gesehieht das Wunder bei der Riickkehr
von einem siegreichen Feldzuge. Die Legende ist

ohne mythologischen Gehalt und nur dazu be-

stimmt, das Vorhandensein desBildes zu erklaren;

s. Wissowa in Roschers Mvthol. Lexik. 1 908f.;

Philol. Abhandl. f. M. Hertz 161. Uber die Be-
deutung des Wortes C. vgl. die Corabinationen
von Bucheler Eh. Mus. XXXIH 1878, 490 und
Jordan Herm. XV 1880. 9. [Aust.]

Circei (Kioxaiov oder Ktoxaia, Einwohner Oir-
ceienses, Kiqxojoi, auch KiQxcuhai Polyb. HI 22,
KiQxaiijTat Dionys. V 61), in alterer Zeit, wie es

scheint Oercei (so hat die bessere Uberlieferung
Cic. ad Att. XII 19. XV 10; de nat. deor. in 48;
de fin. IV 7. Liv. II 39, 2. VI 12, 6. VIII
3, 9. XXVII 9, 7. XXIX 15, 5. XXXII 26, 8.

Circeius mons 2566

Plin. II 201. Ill 57. 58. 59. 62. XV 29. 119.
XXXH 6. 60. 62. Diodor. XIV 102 «'? Keexlov? ;

die durch Ankntipfung an die Circefabel bedingte
Schreibung mit i wird spater allgemein, auch
auf Inschriften: CIL X 6424. 6426. 6430. 6431),
Stadt am Promunturium Circeium. Die fabelhafte
Tradition fuhrt die Griindung der Stadt, einer
colonia iuris Latini, die als Bollwerk gegen die
Volsker dienen sollte, auf Tarquinius Superbus

lOzuriick (Liv. I 56, 3. Dionys. IV 63) und lasst
sie in den Kampfen mit Coriolan eine Rolle
spielen (Liv. II 39. Dionys. VIII 14. Plut. Cor.
28). Dagegen giebt Diodor. XIV 102 als Griin-
dungsjahr 361 = 398 v. Chr. an , und diase An-
gabe wird dadurch bestatigt, dass der im Anfang
des 5. Jhdts. v. Chr. schreibende Skylas (peripl. 8)
die Grenze von Latium hier (beim 'EXjiijvoqo;
fivfjfia) ansetzt. Im ersten Vertrage mit Karthago
(Polyb. in 22), ebenso im Foedus Cassianum

20 (Dionys. V 61) werden die KtQxatfjtat. genannt.
Um die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. empOrten sich
die C. gegen Rom , um gemeinsame Sache mit
den Volskern zu machen (Liv. VI 12. 13. 17, 21.
VIII 3); ebenso verweigerten sie im hannibali-
schen Kriege die Stellung von Mannschaft (Liv.
XXVII 9. XXIX 15). Im J. 198 v. Chr. ver-
suchten die in Setia internierten karthagischen
Geiseln C. zum Aufstand zu bewegen (Liv. XXXLI
26). Spater wird es seiten erwahnt; es war nach

30 dem Bundesgenossenkriege Municipium geworden
(Cic. de fin. IV 7) und gekirte zur Tribus Pom-
ptina (CIL X 6426. 6428. Kubitschek Im-
perium Romanum tributim discriptum 17), blieb
aber wegen seiner, den grossen Verkehrswegen
fernen Lage (nur die Kustenstrasse von Tarra-
cina nach Antium beriihrt es, Tab. Peut.) stets
unbedeutend (wh'zvwv Strab. V 232). Doch ver-

anlasste die malerische Lage zu Villenbauten (Cic.

ad Att. XV 10), u. a. die Kaiser Tiberius und
40 Domitian (Suet. Tib. 72. Martial. XI 7, 4. Stat,

silv. I 3, 85). Auch als Detentionsort fiir den
Triumvirn Lepidus wird es erwahnt (Suet. Aug.
16). Beruhmt waren die Austern von C. (Horat.
sat. II 4, 33. Iuven. IV 140. Plin. XXXII 60.

62). Gelegcntlich erwahnt wird C. noch bei Plin.

XIX 134. XXV 11. Auf dem Monte della Citta-

della genannten Hiigel, an der Nordseite des Mons
Circeius, etwa 3 km. vom Meere, sind noch be-

trachtliche Stiicke grosser Polygonalmauem, ahn-
50 lich denen von Signia, erhalten. Andere Reste aus

spaterer rOmischer Zeit beim Dorfe S. Felice, an
der Sudseite, und dem kleinen Ankerplatz Porto
di Paola an der Westspitze. Vgl. A b e k e n Mittel-
italien 141. 148. 160. Gius. Capponi II promon-
torio Circeo illustrato con la storia. Velletri 1856.
Lateinische Inschriften aus C. CIL X 6422—6434.
8287._

_
[Hiilsen.]

Cireeins mons (Cerceius mons. Circaeum
promunturium; r6 Ktoy.aTov Soo; Ps.-Arist. de

60mir. ausc. 79. Strab, "V 232
;

" Kiqxcuov axqov
Ptolem. Ill 1, 5), Vorgebirge an der latinischen

Kuste, jetzt Monte Circello (513 m.). Der aus
Appeninenkalk bestehende, von Osten her all-

mahlich ansteigende, nach den iibrigen Seiten
schroff abstiirzende Berg ist vom Massiv des Vols-

kergebirges vollig- isoliert und gewahrt aus der

Feme den Anblick einer Insel (Procop. bell. Goth.
I 11). Die Ansicht, dass er erst nachtraglich
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durch Alluvion landfest geworden sei , findet

sich bereits bei den Alten (Varro b. Serv. Aen.

m 386. Strab. V 232. Dionys. IV 63. Plin. II

201. Solin. II 22); doch hat Plin. Ill 58 den
Theophrast h. pi. V 8, 3 sonderbar dahin miss-

verstanden, als ob dies Ereignis in der-Zeit jenes

Autors noch nicht eingetreten sei. Man zeigte

am C. das Grab des Elpenor (Strab. a. a. 0. aus
Theophrast. Ps.-Skylax c. 8. Plin. XV 119) und
andere auf Odysseus bezflgliche Reliquien. Eine 10
auf dem KigxaTov Sgog wachsende Git'tpfianze er-

wahnt Ps.-Aristot. a. a. 0. Vgl. nocb Eustath. zu
Dionys. Perieg. 692. Schol. Apoll. Ehod. Ill 311.

[Hiilsen.]

Circidius (KtgxiStog, var. Kgixldiog, Kigxov-
Swe, Kigxi'oiog), Fluss Corsicas auf der Westseite,

Ptolem. Ill 2, 3, von Miiller z. d. St. mit dem
in den Golfo di Galeria miindenden Pango iden-

tificiert. [Hiilsen.]

Circinus. xogvog, diafirjrng , xagxivog, der 20
Zirkel. Die friiheste Erwahnung des xogvog findet

sich bei Theogn. 805, nachstdem bei Herod. IV
36. Eurip. Bacch. 1066; Thes. frg. 382, 3 Nauck.
Plat. Phileb. 51 C. 56 B. Diodor. IV 76, 4f. u. a.

;

als Staji^zrjs (was bei Plat. Phileb. 56 B u. a.

die Blei- oder Setzwage bedeutet, Blumner Tech-

nologie II 235f.) erscheint er bei Aristoph. nub.

178; av. 1003, als xagxivog, insofern eine gewisse

Art des Z. (s. u.) einer Krebsschere ahnette, bei

Sext. Emp. adv. phys. IT 54. Fur die Geometer, 30
Feldmesser, Architekten u. s. w. war der Z. von
alters her neben dem Lineal (xavoiv Aristoph.

av. 1002. 1004 u. a., lat. regula) das wichtigste

Hiilfsmittel, urn geometrische Figuren zu zeichnen
;

nicht minder brauchte ihn der Kiinstler, wenn
es gait, ein vorliegendes Modell in Stein nach-
zubilden; bei dem Handwerk diente er neben der

Eichtschnur, dem Eichtscheit und^dem Winkel-
mass als Werkzeug fiir den Zimmermann (Hesych.
s. xogvog), Tischler, Maurer und Steinmetzen. Als 40
Erfinder des xogvog gait nach Diodor a. a. O.

Talos, ein Schwestersohn des Daidalos (nicht aber

Daidalos selbst, wie Blumner Teehnologie II 231
schreibt und Saglio im Dictionn. des antiquites

I 1185 wiederholt). Derselben Sage folgen Ovid.

met. VIII 237ff. und Hygin. fab. 274 vgl. mit
39. 244 , nur dass sie des Daidalos Neffen Per-

dix benennen (irrtumlich wird so die Schwester
des Daidalos genannt in Rosehers Lexikon der

Mythologie I 937). 50
Dass die griechische Geometrie von Anfang

herein den Gebrauch des Z. gekannt hat, geht
unverkennbar aus den Construetionen von Kreisen
oder KreisbOgen hervor, welche zuerst bei Thales
(Cantor Voiles, tiber Gesch. der Mathera. 12

128), dann bei Hippokrates (ebd. 192ff.). Antiphon
(ebd. 190) und weiter bei alien spiiteren Geo-
metern sich flnden. In Euklids Elementen sind

Z. und Lineal die einzigen vom Verfasser zuge-

lassenen Constructionsmittel (Zeuthen Gesch. der 60
Matheni. 81). Bei Plin. n. h. II 63 weist rutin

eircini semper indubitata darauf hin, dass das
hipparchische System der excc-ntrischen Kreise

(s. Astronomie § 14) durch Zeichnungen mit
dem Z. deutlieh sich darstellen lasst. Der ganze
Absehnitt tiber das Planetensystem bei Plin. II

62ff. leidet an Missverstandnissen und Unklar-
heiton; aber es geht doch mit Sicherheit daraus

hervor, dass Plinius nach der allgemeinen An-
schauung des Altertums die Erde als Centrum
sowohl des Kosmos als des Tierkreises {centrum
caeli nee non et signiferi) setzt, wahrend die

Bahnen des Mondes, der Sonne und der i'iinf Pla-

neten Centren haben, die sowohl unter einander

als vom Centrum des Weltganzen verschieden sind.

Die von Detlefsen angezweifelten Worte omnia
autem haec constant ratione eircini u. s. w, ent-

halten eine ganz sachgemasse Berufung auf jene

Astronomen, qui primi quaerendi vias demon-
straverint (§ 62), und wie hier Plinius die ratio

eircini lobend hervorhebt, so hat nicht lange nach
ihm der Gromatiker Balbus von einer venera-

bilis trianguli ratio gesprochen (Hultsch Metrol.

script. II 9, 8). Gelegentlich erwahnen den Z.

auch Caes. b. G. I 38, 4. Vitruv. I 1, 4. 2, 2.

6, 6f. u. 0.

Antike Z. von verschiedenen Formen sind noch
heute erhalten oder aus Abbildungen auf Monu-
menten ersichtlich. Friederichs Berlins antike

Bildwerke II 252. Dresselsche Sammlung im
Albertinum zu Dresden nr. 535—537. Blumner
Technologie II 232. Daremberg et Saglio
Dictionn. a. a. O. Nach Blumner sind zu unter-

scheiden der gewohnlichc Z., der dem jetzt iibli-

chen ganz ahnlich war, ferner der Hohl-Z. zum
Messen innerer Hohlungen, der Proportions-Z. zum
tjbertragen von Verhaltnissen und der sog. Taster-

Z. mit oval ausgebogenen und nach unten wieder

sich vereinigenden Armen (daher xagxivog, Krebs,

genannt, was sonst die Zange bedeutet, ebd. 192f.j.

Der Proportions-Z. hatte an seinem Kopfe eine

Stellschraube, um die mit dem einen von beiden

Schenkelpaaren gemesseneDistanz festzuhalten, die

dann, wie Fig. e bei Bliimner232 zeigt, entweder
verdoppelt oder um die Halfte verkleinert uber-

tragen werden konnte. Ahnliche Vorrichtungen
zum Festhalten einer gemessenen Distanz finden

sich auch auf den einfachen Zirkeln des Berliner

Museums nr. 1208. 1208a. 1208b (Friederichs
a. a. O.) sowie auf dem Z. im Albertinum zu

Dresden nr. 535, dessen Lange urspriinglich 16 cm.
betragen haben mag, wahrend jetzt der eine unten

abgebrochene Schenkel 13, der andere 10,7 cm.
lang ist. Einer solchen Vorrichtung entbehren

ebd. nr. 536 (gut erhaltene Halfte eines Z. mit
Kopf und Charnier, 13,5 cm. lang) und nr. 537
(kleiner, volLstandig erhaltener, nur an den Spitzen

ein wenig gekurzter Z. von 8,7 cm. Lange). Diese

drei zuletzt erwahnten Monumente sind, wie auch
andere, aus Bronze gefertigt. [Hultsch.]

Circitor. 1) Im Privatleben einer, der heruin-

geht: Digest. XIV 3, 5, 4 heissen die Hausierer

so (vgl. Prise. XIV 34), CIL II 5181, 40 die ton-

sores. Digest. XXVII 1, 6, 1 die Arzte (oi xeoiu-

devTai) und (iibertragen) Priap. XVII 1. Petron.

53. CIL VI 9257 die Wachter.

•2) Ein zur tutcla ductuum gehoriger Unter-

beamter aus dem Sclavenstaiule. Er hielt die

Wasserleitungen in Stand, wachte iiber die Ge-

rechtsame und zahlte entweder zur familia pit-

blica oder zur familia Caesaris; vgl. Front, de

aq. 117. Inschriftlich erwahnt werden diese cir-

citores CIL VI 8749 [Aug. serv.}. X 711 (Aug.
<*., not, Lycao) und XIV 3649 (Fragment einer

Liste solcher C. aus dem 4. Jhdt., in Tibur, vgl.

Dessau Ann. d. Inst. 1882, 132ff.). Der letzten
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Inschrift zufolge hiessen die Vorgesetzten der C.

decani, und sie hatten das Becht, ihre Sehne als

aderescentes in das Corps eintreten zu lassen.

Naheres s. unter Wasserleitungen.
3) Militarisch die Bonde. Stehend wurde diese

Charge erst im 4. Jhdt. n. Chr., vgl. Veget. Ill 8
nunc militiae factus est gradus. Desgleichen
gehoren die Inschriften , auf denen militarische

C. genannt werden (CIL III 6292. V 4100. 6784.
6999. IX 344 [inter suspeetas]. CIEh. 1293. Eev. 10
arch. 1880 II 325. 1882 1 113. 1892 1298. Arch.-

epigr. Mitt. XVII 1894, 211), samtlich friihestens

dem 4. Jhdt. n. Chr. an. Vor dieser Zeit wurden
die Vigilien entweder von vier taglich von neuem
bestimmten Beitern (fyodoi, vgl. Polyb. VI 35, 8
— 37, 6. Liv. XXII 1, 8) oder auch von den Cen-
turionen (Tac. hist. II 29) und Tribunen (Liv.

XXVIII 24, 8. Digest. XLIX 16, 12, 2) iiber-

wacht. Nach Hieron. adv. Joh. Hieros. 19 und
Cod. lust. I 27, 2 bildete die eircitoria dignitas 20
den vorletzten Bang der militia equestris der spat-

rOmischen Heeresverfassung. Wer sie bekleidete,

musste zwei Pferde oder ein Pferd und einen

Sclaven haben und erhielt doppelte Ration (Cod.

Theod. VH 22, 2). Die C. waren also beritten,

wie die Grabreliefs dreier C. (Bivautella und
Kicolvi Marm. Taurin. II 103. Rev. arch. 1892
I 298. 1880 II pi. 21, 5) bestatigen. Von diesen

fiihren die beiden ersten eine Lanze, der letzte

ein Breitschwert. Die Truppe, der die C. ange- 30
horen, wird auf drei Inschriften (CIRh. 1293. Rev.

arch. 1880 II 325. 1892 I 298) durch Angabe des

Humerus, auf einer (CIL V 6784) durch Angabe
der vexillatio naher bezeichnet.

4) Der vorletzte Grad der Agentes in rebus

(s. a.).

Litteratur : Saglio bei Daremberg et

Saglio Diet. I 1186. Ruggiero Diz. epigr.

I 555. II 239. O. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
Berl. 1893, 424f. [Fiebiger.] 40

Circius. 1) Der Name eines zum System des

Taurus gehorigen Gebirges, Plin. n. h. V 98.

[Ruge.]

2) Ein besonderer Wind des narbonensischen
Galliens von grosser Heftigkeit, der aber gesundes
Wetter bringt ; in Vienna war er unbekannt, da-

gegen machte er sich sudwarts bis nach Ostia

bemerkbar (Sen. nat. quaest. V 17, 5. Plin. n.

h. II 121. Suet. Claud. 17; derselbe bei Isidor.

de nat. rer. p. 232 Reiff. Gell. n. a. II 22). Da- 50
neben kommt aber der C. auch in der Windrose
vor (als Nordwest und Nordnordwest), und zwar
bereits bei Timosthenes, der ihn dem ftgaoxiag

gleichstellt (bei Agathem. II 473 Miiller), somit

ist- die Bezeichnung wohl griechischen Ursprungs
und hangt zusammen mit xlgxog (Gellius: cir-

eium appellant a turbine, opinor, eius ae verti-

gine ; vgl. auch Sueton bei Isidor a. a. O. 228
und Veget. IV 37 circius = Sgaaxiag). Der
altere Cato, der als die richtigere Form cercius 60
betrachtet, schilderte in den Origines seine un-

gestume Kraft mit den Worten cum loquare,

bue.eam impht. armatum hominem, plaustrum
oneratum perceVit. Vielleieht ist deshalb auf

ihn auch zu beziehen, was Strabon IV 182 (nach

Posidonius) iiber die Heftigkeit eines /xe).au/J6-

getov jivev/ia im Rhonethale berichtet (vgl. Diod.

V 26), vermutlich auch der Name degxlag (xeg-

xiag? K alb el Herm. XX 606) bei Theophrast

(= agyeoTris bei den Siciliern, Wimmer Fragm.
V 62) und xigxiag bei Ps.-Aristoteles (in Italien

und Sicilien = dgaxlag, II 973 ed. Berol.), Die
Romer zogen es namlich vor, bei der Ubertra-

gung der griechischen Windrose fur den Wind
aus Nordwest oder Nordnordwest an Stelle der

griechischen Bezeichnung Qgaoxlag den alien

Schiffern des tyrrhenischen Meeres gelaufigen Na-
men circius (xigxwg) einzusetzen, der urspriing-

lich einen besonderen Wind des siidlichen Galliens

bezeichnete (Kaibel a. a. O. 622). [Haebler.]

3) Name eines Rennpferdes, das zu den aus-

gezeichneten Principia (s. d.) des beriihmten Wa-
genlenkers Crescens (s. d.) gehorte. Friedlander
S.-G. 116 517, vgl. mit 498. [Pollack.]

Circulator. 1) Ein Marktschreier, der um-
herziehend dem Volke allerlei Kiinste (praesti-

giae Tertull. apol. 23) vormacht, Schlangen ban-
digt (Cels. V 27, 3. Dig. XLVII 11, 11), Degen
verschluckt (Apul. met. I 4) u. dgl., auch wohl
Vortrage oder Vorlesungen halt, Plin. ep. IV 7, 6.

2) Sei Cic. ep. X 32, 3 circulator auctionum,
ein Handelsmann, der umherziehend auf Auctionen
Emkiiufe macht. [Mau.]

Circnlus lacteus s. Milchstrasse.
Circu in cell iones, oder, wie man dafiir eor-

rupto so9io nominis (Augustin. enarr. in psalm.

132, 3) auch sagte, Circelliones, ein von feind-

licher Seite gebrauchter Name fur eine merkwiir-

dige, nur auf africanischem Boden — und haupt-

sachlich in Numidien — im 4. und 5. Jhdt. vor-

kommende Erscheinung. Augustin definiert deu
Namen a. a. O. quia circum cellos vagantur,

contra Gaudentium I 28 (32) cellas circumiens
rusticanas, Ahnliches mag Isidorus de haeres. 54

denken : C. dicti sunt eo quod agrestes sunt. Es
handelt sich nicht, wie die spiiteren Haeresiologen

es sich vorstellen, um eine besondere Secte, son-

dern um eine auf dem Boden des Donatismus um
345 sich entfaltende und bis zur Vandalenzeit an-

haltendeBewegung; dasCircumcellionentum ist das

ins Donatistische iibersetzte Monchtum. Die C,
die sich selber ,Heilige' oder Agonistici, Kampfer
Gottes, nannten — nach Optatus stammt dieser

Name von ihrem Freunde, Bischof Donatus von
Bagai — , sind Haufen von Christen, die regel-,

besitz- und heimatlos im Lande umherwandern,
ihre Nahrung erbettelnd, ganz Gott geweiht,

Leute die nichts zu verlieren haben und schon
darum keine Todesfurcht kennen, deren Elend und
religiose Schwarmerei sie aber den Tod bis zur

Wollust des Selbstmordes hinauf geradezu suchen
lasst, gelegentlich in den Handen geschickter

Fuhrer ein furchtbares Heer und immer von den
Besitzenden und Andersgliiubigen gefurchtet. In

der den Donatismus behandelnden LitteTatur wer-

den sie viel erwahnt, die Hauptstellen sind Opta-

tus III 4. Augustin. in psalm. 132, 3. 6; contra

Gaudent. I 26—38 (29—51). Gesta collat. Carthag.

Ill 174. Die stark socialistische und antirOmische

Fiirbung dieser Bewegung ist unverkennbar
;
gren-

zenlose Not und grimmiger Hass gegen die Fremd-
herrschaft mussten sich mit dem religi8sen Fana-

tismus verbinden" um diese fiir das Wesen des

Donatismus hCchst charakteristische Erscheinung

ins Leben zu rufen. [Jiilicher.]

Circumcisio. Die jiidische Sitte der Be-
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schneidung {eircumcisio) scheint in vorhadriani-

scher Zeit durchaus gestattet gewesen zu sein.

Hadrian hat sie wahrscheinlich schlechtweg ver-

boten und der Castration (s. den Art. Castratio)
gleichgestellt; Mommsen Rom. Gesch. V 549
und zu den dort Citierten Hist. Aug. Hadr. 14, 2.

Ein Rescript von Antoninus Pius gestattet den
Juden die Beschneidung ihrer Kinder und ver-

bietet nur die Beschneidung von Nichtjuden bei

poena castrantis, Mod. Dig. XLVIII 8, 11 pr. 10
Paul. V 22, 3. 4. Orig. c. Cels. II 18. Den Arzt
trifft, wie bei der Castration, Todesstrafe, Paul,

sent. rec. V 22, 3; wer sich beschneiden lasst,

wird nach Paul. a. a. 0. nur mit Relegation und
Confiscation des ganzen VermOgens bestraft und
zwar nur dann, wenn er rOmischer Burger ist,

,der Nichtbiirger scheint im gleichen Pall selber

straffrei geblieben zu sein' (so Mommsen Histor.

Ztschr. LXIV 409). In der Folgezeit scheint die

Gesetzgebung geschwankt zu haben , vgl. Hist. 20
Aug. Sever. 17, 1 ; Alex. 22, 4. Doch stehen die

in den Codices aufgefuhrten Constitutionen der

spateren Kaiserzeit im wesentlichen im Einklang
mit dem Rescript des Antoninus Pius: es wird

dem jiidischen Herrn bei Capitalstrafe verboten,

den christlichen Sclaven zu beschneiden ; der contra

legem beschnittene Sclave wird frei; Consjiantin.

Cod. Theod. XVI 9, 1 und const. Sirm. IV. Con-
stants Cod. Theod. XVI 9, 2. Grat. Valent. und
Theod. Cod. lust. Ill 1, 5. Hon. und Theod. 30
Cod. lust. I 9, 16.

Vgl. zum ganzen Mommsen Rom. Gesch. V
549; Histor. Ztschr. LXIV 389ff., bes. 400. 408.

409. [Hitzig.]

Circumscriptio bedeutet dieSchadigung eines

andern (ahnlich wie eaptio und laSsio), Dig. XI
6, 4. Cod. Theod. Ill 1, 1. XVI 5, 65, 3, vgl.

Paulus in Dig. XIX 2, 22, 3. Quemadmodum
in emendo et vendendo naturaliter eoneessum
est quod pluris sit minoris emere, quod minoris 40
sit pluris rendere et ita invicem se circumscri-
bere, ita in loeationibus qitoque et eondttetione

iuris est, ein Satz, der sich auf bewusste Tau-
schungen nicht bezieht, auch nicht ohne Ausnahme
ist. Cod. IV 44, 2 und 8 (sog. laesio enormis).

Zachariae von Lingenthal Ztschr. d. Savigny-

Stiftung IV 49ff. Dernburg Pandekten* II 281

§ 102. [Leonhard.]

Circus (,Ring') dicitur omnis ambitus vel

gyrus, cuius deminutivum est circulus (Nonius 50
p. 20; vgl. Varro de 1. 1. V 153, wo ich mit Poin-
ponius Laetus fur das iiberlieferte Mecinus
Maximus lese. Cassiod. var. Ill 51, 10. Tertull.

spect. 8), aber im besonderen und gewohnlich be-

zeichnet das Wort die in erster Linie fur die

Wagenrennen bestimmte romische Rennbahn, Wah-
rend die Amphitheater eine speciell italische Er-
findung sind, scheint es, dass sich die Rflmer bei

Anlage ihrer Rennbahnen die griechischen. wahr-
scheinlich durch die Vermittlung der Etrusker 60
(vgl. Liv. I 35 mit Tae. ann. XIV 21). zum Muster
genommen haben, wenn sie auch in manehen
Stiicken , so namentlich in der Einrichtung der

Carceres , von ihrem Vorbilde abgewichen sind.

Der C. zerfallt in drei Hauptteile: 1) die offene

Balm (s. Arena), 2) den Startplatz (s. Carceres
undOppidum)und 3) den Zuschauerraum (s. Gra-
dus, Spectacula, Cuneu.s, Praecinctiones).

Aus der Vogelperspective betrachtet, hat die Arena
und damit der C. iiberhaupt etwa die Gestalt eines

romanischen Rundbogenfensters (s. nebenstehen-

den Grundriss). An den beiden Langseiten und an
dam Rundbogcn steigen die amphitheatralischen

Sitzreihen empor, wahrend die schmale, in etwas
schrager Richtung gelegte Basis von den Ablauf-

standen besetzt ist. Die Arena ist der Lange nach
durch eine breite, etwas schrag verlaufende Mauer
in zwei Halften geteilt (s. Spina). Diesc maimig-
faltigen architektonischen Schmuck (s. Ovaria,
Delphines, Fala, Obelisci) tragende Mauer
ist jedoch kurzer als die Langsachse und mit
ihren Enden, deren jedem eine Meta (s. d.) vor-

gelagert ist, sowohl von dem Kreisbogen als auch
von den Carceres urn ein gutes Stuck entfernt.

liber die einzelnen Teile des C. vgl. die betreffen-

den Artikel, z. B. Calx (die weisse Siegeslinie),

Portae (die in die Arena fuhrenden Thore),

Euripus, Podium u. s. w. Uber die versehie-

denen im C. abgehaltenen Spiele und Schaustel-

lungen s. den Artikel Ludi circenses.
Die C. gehoren zu den grossartigsten Schau-

anlagen aller Zeiten. Sie waren die besuchtesten

und glanzendsten Sammelplatze fiir Schaulustige

aller Art. Ovid, selbst ein eifriger Besucher der

Rennen, empflehit den jungen Romern den C.

wiederholt als passenden Platz, um mit den SchiJ-

ncn in Beriihrung zu kommen (ars am. I 96

—

164 vgl. mit amor. Ill 2), wie auch Catull (55, 4),

Tibull und Properz des C. in dieser Beziehung
gedenken. Denn nach diesen Schauplatzen strdmte

die lebensfrohe mannliche und weibliche Jugend
in vollem Festesglanze. Der C, wurde auch zu

fcstlichen Aufziigen, namentlich bei Triumphen, zu

Volksversammlungen und ahnlichen Zwecken be-

niitzt (Liv. IX 42. XXVII 21. Plut. Lucull. 37).

Im C. Flaminius hielt Augustus seine Leichen-

rede auf den Drusus (Cass. Dio LV 2). Diese

Platze waren zugleich den Gottern geweiht, und
die circensischen Spiele hattcn ihre religiose Be-

deutung, wie die Festspiele der Alten ilberhaupt

(Dion. Hal. ant, Rom. VII 66. Liv. II 37).

[Pollack.]

Die stadtrOmischen C.-Anlagen.
Circus Maximus (hauflg Circus schlecht-

weg; bei den Griechen [jznodgofiog fxiyiozoi oder

einfach fajzodgof-tog). In dem sumpfigen, von der

Marrana durchflossenen Thale zwischen Palatin

und Aventin (Lange ca. 600 , Breite kaum 150,

Meeresbohe 12— 15 in.) schuf sich das alteste Rom
seinen Platz fiir Spiele und Wettrennen; urspriing-

lich gewiss nur eine geebnetc und eingehegte Bahn,

um die herum die bevorzugten Zuschauer auf

primitiven Geriisten, das Volk stehend den Rennen
zuschauten; eine .Beniitzung der Hiigelabhange'

fiir Sitzreihen schon in alter Zeit ist durch die

Besehaffenheit der Ortlichkeitausgeschlossen. Was
Liv. I 35, 8. 56, 2. Dionys. IE 68. IV 44. Aurel.

Vict, vir. ill. 8. Eutrop. 1 6 u. a. iiber angeb-

liche stabile Bauten des Tarquinius Priscus und
Superbus berichten, ist ohne Gewahr; die Ver-

vollkommnung der Anlage geht zusammen mit

der Entwicklung der ludi Bomani. welche in der

Decemviralzeit noch dreitagig und nicht statar,

seit 388 = 366 v. Chr. viertagig und auf den
September fixiertwurden(Momm sen Rflm.Forsch.

II 42f.). Erst von da an erhalten wir positive An-

3c "
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gaben uber die Baulichkeiten des C, die gleich-
zeitig ersichtlioh machcn, wie primitiv bis dahin
die ganze Anlage gewesen sein muss. Im J. 363
v. Chr. iiberschwemmte der Tiber, als gerade die
(kurz vorher eingesetzten) ludi seaenici gefciert

wurden, den C. und zwang zur Unterbrechung
des Schauspiels (Liv. VII 3, 2). Im J. 425 =
329 v. Chr. wurden zum erstenmale feste Carceres
errichtet (Liv. VIII 20, 1), die aus Holz und bunt
bemalt waren (Ennius bei Cic. de div. I 108 =
frg. LVII VaMen. Valmaggi Eivista di filologia

XXVI 114). Eine feste spina gab es in dieser Zeit
naturlich noch nicht; man wird durch Seile oder
holzerne Barrieren die in der Mittellinie des Feldes,
an der Marrana, gelegenen Heiligtiimer der land-
wirtschaftlicben Gottheiten (wie die media der
Seia Segetia Tutiltna und den Altar des Consus
am Siidende der Mittellinie, s. d.) miteinander
verbunden und dadurch die ganze Arena in zwei

Ausfiihrer eines caesarischen Planes war). Er er-

setzte liochst wahrscheinlich die holzernen Car-
ceres durch einen Quaderbau aus Tuff, und die
Aufstellung des grossen Obelisken in Mitte der
spina (10 v. Chr.) muss eine feste Anlage der-
selben, wahrscheinlich auch Uberwolbung der
Marrana, herbeigeftlhrt haben. Die Metae frei-

lich blieben auch jetzt noch holzern.

Nach der ausfuhrlichen Beschreibung bei
lODionys. Ill 68 hatte der Zuschauerraum drei

Eange, einen mit steinernen Stufen, zwei mit
Holzgerusten. Dass es noch kein sehr hoher Bau
war, ergiebt sich auch daraus, dass das Zuschauen
aus den Oberstockwerken benachbarter Hiiuser
auch jetzt noch gewohnlich blieb; sogar Augustus
selbst liebte es (Suet. Aug. 45). Die Aussenhalle
war einstockig und enthielt, ausser den Eingangen
und Treppen zur eavea, Tabernen und Zimmer
dariiber (sQyacmjQta xoX oixtjoei; vsisg avzd ; lotz-

parallele Bahnen geschieden haben; am Nord- 20 teres vielleicht pergulae, s. Mau Eom. Mitt.'l887
und Siidende der Scheidelinie standen die gleich
falls holzernen metae. Die Marrana selbst, in der
Mitte unbedeekt und zur notwendigen Sprengung
des Eennplatzes dienend, wird nur an den Car-
ceres und gegeniiber am Wendepunkt auf eine
langere Streeke iiberdeckt gewesen sein. Von man-
nigfachen Ausschmiickungen hflren wir naqh dem
hannibalischen Kriege : 196 v. Chr. baut L. Ster-

tinius einen mit vergoldeten Statuen geschmiick-

220f.) , den Sitz von Kneipen und schmutzigen
Gewerben (popa de e. Cic. pro Mil. 24; astro-
logi de e. de divin. I 158, vgl. Hor. sat. I 6,

141; ein pomarius de e. maxima ante pulvi-
nar CIL VI 9822; Bordelle im C. Iuv. in 65.
Priap. 25. Anth. Lat. I 190 Eiese. Hist. Aug.
Elagab. 26. Cypr. de spect. 5; vgl. Priedlan-
der S.-G.6 II 325). Die Carceres bestanden aus
einer Halle von wahrscheinlich zwolf gewolbten

ten Bogen, vielleicht das Thor fiir die Pompa in 30 Bogen (und einem grfisseren Mittelportal) • urn
der siidlichen Eundung (Liv. XXXIII 27, 4); von " " " n ' -.*-_'-
Statuen im C. ist 186 und 182 v. Chr. die Rede
(Liv. XXXIX 7, 9. XL 2, 1); 174 v. Chr. erneuerten
die Censoren die Carceres und die metae, stellten

Geriiste mit Holzeiern (s.Ovaria)als Zahlapparate
fur die missus auf, beschafften ciseme Kafige fiir

wildc Tiere bei den venatiuues und trafen noch
andere Verbesserungen , iiber die wir bei der
Liickenhaftigkeit der Stelle (Liv. XL! 27, 6) leider

die Arena lief der zehn Fuss breite Eiiripus.
Augustas begann auch die Sonderung der Stande,
Senatoren und Ritter, vom iibrigen Volke , die

Claudius und Nero vollends durchfiihrten (Cass.
Dio LV 22. LX 7. Suet. Claud. 21; Nero 11.
Tac. ami. XV 32. Plin. n. h. VIII 21; vgl.

Moiumsen St.-R. Ill 520. 893). Obwohl unter
Tiberius im J. 36 wiederum ein grosser Brand

.,.,,-, ^ . -,
• -

an der aventinischen Seite des C. berichtet wird
mcht klar werden. Bei den grossen Triumphal- 40 (Tac ami. VI 51. Cass. Dio LVIII 26), gab Ca
spielen des Pompeius im J. 55 v. Chr. wird er- ligula wieder Spiole darin mit verschwenderischei
wahnt, dass der Zuschauerraum mit Eisengittern
gegen die Arena abgeschlossen gewesen sei, in

welcher zwanzig Elefanten auftraten (Plin. VIII
20). Da diese Vorrichtung sich jedoch nicht be-
wiihrte, vunzog Caesar bet seinen Triumphalspielen
im J. 46 die Arena, die er ,nach beiden Seiten'
erweiterte. mit einem Wassergraben (Plin. a. a. O.
Suet. Caes. 39 spa/io circi ab utraque parte pro

ligula wieder Spiole darin mit versehwenderischer
Pracht (Suet. Calig. 18. Plin. XXXIII 27). Clau-
dius verschonte den C. durch marmorne Carceres
und vergoldete (wohl bronzene) Metae (Suet. Claud.

21); Nero liess im J. 63 den von Caesar angelegten
Euripus zuwerfen, urn mehr Platz fur die Sitze
der Ritter zu gewiimen (Plin. VIII 21. Tac. aim.
XV 32); zur Sicherung der Zuschauer wurden bei
Venationen Walzen mit Stacheln an der Grenze

ducto et in gyrum euripo addito). Doch hatte 50 der Arena aufgestcllt (Calpurn. eel. VII 48f.). Bei
auch damals die Arena noch keine feste gemauerte
Spina, sondern konnte durch Wegnahme der nietae
(und der sie vennutlich verbindenden Barrieren)
in einen einfachen Platz verwandelt werden (Suet,
a. a. O.). Agrippa stellte, behufs leichteren Zah-
lens der Dmlaufe, ausser den alten ovaria auch
ein Geriist mit holzernen Delphinen auf (Cass.
Dio XLIX 43). Nachdein ein Brand im J. 31
v. Chr. den C. arg beschiidigt hatte (Cass. Dio

dem grossen Brande des folgenden Jahres, der
bekanntlich an der Sudostseite des C. ausbrach
(Tac. ann. XV 38), muss derselbe stark bescha-
digt, aber bald wieder hergestellt sein, da er

schon im J. 68 bei dem kitharodiseheii Triumph
des Kaisers als Festlocal beniitzt wird (Suet. Nero
25. Cass. Dio LXIII 20. 21). Im J. 81 wurde
die Porta pompae in der siidlichen Rundung zu
einem dreithorigen Ehrenbogen fiir Titus (wegen

I. 10). stellte Augustus ihu wieder her. und ob- 60 der Einnahme von Jerusalem) uingestaltet (Inschr
wohl er im Mon. Ancyr. 4, 4 nur die Errichtung
der Kaiserloge, des pidvinar (s. d.j, erwahnt,
seheint er doch im wesentlichen dem C. die Ge-
stalt gegeben zu haben, die er in der ganzen
Kaiserzeit behielt (direct sagt dies Cassiod. var.
HI 51 ; Plin. n. h. XXXVI 102: Oircum maximum
a Cacsare dictatore extruetum ist wohl so damit
zu vereinigen, dass Augustus, wie haufig, der

CIL VI 944. nur beim Anon. Einsidlensis erhal-

ten; den Grundriss giebt FUR frg. 35 Jordan).

Domitian, dessen Vorliebe fur C.-Spiele bekannt
ist (Suet. Domit. 4. 5. 7), erbaute sich eine mit
dem Kaiserpalaste in Verbindung stehende pracht-
volle Loge, die Traian wieder beseitigen liess

(Plin. panegyr. 51; aber die Schlussworte licebit

ergo civibus tuis te invicem eontueri : dabitur
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non cubieulum prineipis, sed ipsum prineipem
cernere in publieo, in populo sedentem, populo

cui locorum quinque milia adiecisti, beziehen

sich, wie das folgende und c. 28 zeigt, nicht

auf eine Vermehrung der Sitzreihen, sondern der

plebs frumentaria; vgl. Mommsen St.-R. Til

446, 3). Vielleicht hangt damit und mit einem
Brande, der beide Seiten des C. beschadigte (Suet.

Domit. 5), zusammen, was Pausanias von Traian
berichtet, er habe dem C. einen Anbau von zwei

Stadien Lange hinzugefugt (Paus. V 12, 4: so

wird man olieo86firjfia eg ijntiov dgo/xovg ttQofjxov

. J? dvo oxadimv /irjxog verstehen miissen); nach
Cass. Dio LXVIII 7 waren die Anbauten des

Traian so bedeutend, dass er in der Dedications-

inschrift sich riihmte, ,den C. fiir das rflmische

Volk geraumig genug gemacht zu haben'. Unter
Antoninus Pius stiirzte bei den ludi Apollinares

eine Saule der parteeta ein, wobei 1112 Menschen
ums Leben kamen (Chronogr. a. 354 bei Momm-
sen Chron. min. I 146; vgl. Hist. Aug. Pius 9);

von Caracalla meldet der Chronograph (a. a. 0.

147): hoe imperatore ianuae Gird ampliatae
sunt. Ungefahr gleichzeitig iiberliefern uns die

Fragmente 38. 39. 40 der Forma U. E. einen Teil

des Grundrisses des C, wahrend wir Tertullian de
spect, 8 eine ausfiihrliche Schilderung mit Hervor-
hebung der darin existierenden Cultstatten ver-

danken. Alexander Severus bestimmte das vecti-

gal lenocinii zur Ausbesserung des C. und der
iibrigen Sehaugebiiude (Hist. Aug. Alex. 24). Phi-
lippus Arabs feierte im J. 247 das tausendste Jahr
der Stadt mit grossartigen Spielen, die auch durch
eine Miinze mit detaillierter Abbildung des C.

verewigt wurden (Cohen** V 138 nr. 12. 13.

Friedliindcr Abh. Akad. Berl. 1873, 67—71);
auch Probus gab eine grossartige venatio (Hist,

Aug. Prob. 19). Unter Diocletian passierte ein

ahnliches Ungluck wie unter Pius (Chronogr. a.

354 p. 148 M. : partectoritm podius ruit et op-

pressit Jwmines XIII). Nachdem die Decoration

des C. unter Constantin prachtig erneuert war
(Aur. Vict. Caes. 40. Nazar. panegyr. 35), erhielt

er unter Constautius im J. 337 einen alles iiber-

ragenden Schmuck, einen zweiten aus Heliopolis

herbeigebraehteti Obelisken, der gleichdem augusti-

schen auf der spina aufgestellt der grOsste aller

damals und jetzt in Eom existierenden ist (Am-
mian. Marc. XVII 4. 12—16. CIL VI 1163). Wie
sehr noch im 4. und 5. Jhdt. der C. im Mittel-

punkt der Interessen der hauptstadtischen BevOl-

kerung stand, beweist sowohl die Schilderung

des Ammian j XXVIII 4, 28ff.) wie die Corre-

spondeuz des Symmachus und endlich die Straf-

predigt Leos <\ Gr. iSermo in octava Petri et

Pauli. gehalter. im J. 453, LXXXI). Im 6. Jhdt.

wandte Theoderieh dem C. seine Sorgfalt zu; das

ausfiihrliche Schreiben bei Cassiod. var. Ill 51

(vgl. noch I 20. 27) ist fur Geschichte und An-
lage des C. wichtig, die zum Teil abenteuerlichen

Erklarungen fiir die Benennungen der einzelnen

Teile finden Parallelen bei dem zeitgenossischen

Io. Lydus (de mens. I 12). Die letzten Spiele

gab Totila 549 in dem verodeten Gebaude (Pro-

cop, b. Goth. HI 37), dessen Zerstorung bald in

grossem Massstabe begonnen haben muss; waren
doch auch die unendlichen Reihen zugeschnittener

Marinorstufen zu Neubauten so bequem verwend-

bar. Im 8. Jhdt. stand noch, wie wir aus dem
Anon. Einsidlensis erfahren, das aussere Ambu-
lacrum der Ostseite (portieus a Septem viis us-

que S. Anastasiam: Jordan II 660. Lanciani
Monum. dei Lincei I 515) aufrecht; ebenso der

Triumphbogen des Titus am Siidende mit seiner

Inschrift; letzterer wird noch im 12. Jhdt. er-

wahnt (turris de areo . . .in eapite eircli , Drk.

v. 1145 bei Mittarelli Annal. Camaldol, III app.

10 417, vgl. Mirabil. c. 25 b. Jordan Top. II 637);
aber schon in der Eenaissance war, wie Zeich-

nungen und Stiche des 16. Jhdts. (am besten
Dup^rac Vestigj di Eoma 1625, Taf. 11 [=
Sadeler ed. 1606 Taf. 11]; vgl. auch Alo Gio-
vannoli f. 2 ed. 1616) beweisen, von dem grossten

' Gebaude Eoms kaum mehr iibrig, als die kiim-

merlichen noch heut vorhandenen Eestc.

Aus diesen Resten (Unterbauten der siidlichen

Rundung bei der sog. Moletta, Substructionen der

20 ambulacra nach der Palatin- und Aventinseite,

Pflaster der umgebenden Strassen) lasst sich von
den Massen und der Disposition des Ganzen, be-

sonders da die Fragmente der Forma Urbis fiber

einige Hauptpunkte Licht geben, wenigstens eine

allgemeine Vorstellung gewinnen. Eine Discus-

sion im Detail kann hier ebenso wenig gegeben
werden (ich verweise auf § 7 des denmachst er-

scheinenden Schlussbandes von Jordans Topo-
graphie) wie eine Widerlegung der Versuche Jor-

30 dans in den Prolegomena zu seiner Forma Urbis Ro-
mae, welche von teilweise falschen Messungen aus-

gehen und infolge von Eechenfehlern zu ganz irrigen

Eesultaten kommen. Durch Vergleichung der be-

stehenden Reste mit dem severischen Plan (ein

Reductionsverhaltnis von 1 : 250 fiir denselben vor-

ausgesetzt) liisst sich folgendes ermitteln: die

Breite des C. mit den urspriinglichen Gebiiuden

(des Augustus) betrug 150 m.; die Breite der

Arena 80 m., die der Gebaude rechts und links je

40 35 m. Die Lange der Bahn war 2000 rOm. Fuss
= 590 m. , die des Gebaudes inch der Carceres

und der siidlichen Rundung 635 m. (31/2 Stadien,

Dionys. ILI 68); der Gesamtumfang 1480 m. (8 Sta-

dien, Dionys. a, a. O. ;
genau eine rOmische Meile).

Die Breitenangabe des Dionysios (4 aXe&ga =
110 m.) ist fiir die Gesamtbreite zu gering, fur

die Arena (wenigstens der severianischen Zeit)

zu gross (auch durch die Zuschiittung des Euri-

pus erklart sich die Differenz nicht vollkommen);

50 ganz unmoglich ist seine Angabe , der C. habe
fiir 150 000 Menschen Platz geboten. Denn wenn
am Ende des 4. Jhdts. die Notitia dem Namen
C. Masimus die Capacitatsziffer 385 000 (in eini-

gen Hss. sogar 485 000) hinzufiigt, so sind darunter

wie Bull. com. 1894, 321 gezeigt ist, nicht Per-

sonen zu verstehen, sondern laufende Fusse der

Sitzstufen. so dass also selbst in constantinischer

Zeit, nach alien Enveiterungen des Zuschauer-
ranms, hochstens 180— 190 000 Zuschauer im C.

60 Platz gehabt haben kOnnen. Fiir das Gebaude
des Augustus kiinnen wir hochstens auf eine

Stufenliiiige von 110—120000 Fuss, eine Personen-

zahl von 55—60 000 kommen. Die Anbauten der

traianischen und der Folgezeit erweiterten die

Reihen der Sitzstufen uber die urspriinglichen

Grenzstrassen, die nun als uberbriickte, aber immer
noch Offentliche Strassen weiter existieren Nach
der palatinischen Seite , wo ein grosser Teil der
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Substructionen no eh erhalten ist unci die Kaiser

-

palaste eine uniiberschreitbare Grenze bilden, lasst

sich der Zuwachs an Sitzstul'en auf hochstens
90—95 000 romische Fuss bcrechncn ; auf der

Aventinseite muss man einen Anbau von etwa
gleicher Ausdehnung annehmen, um auf die Zifi'er

der constantinischen Regionsbeschreibung zu kom-
men. Ganz aus dem Spiele gelassen ist absieht-

lieh die viel erOrterte Angabe des Plinius XXXVI
102: Cireum, maximum a Caesare dictatore ex- 10
truetum longitudine stadiorum trium, latitudine

unius, sed cum aedificiis iugerum quatemum, ad
sedem CCL- Schon das Missverhaltnis zwisehen

Liinge und Breite (3 : 1 statt 6 oder 7 : 1) zeigt,

dass hier, sei es durch Schuld der Abschreiber,

sei es des Autors, etwas nicht in Ordnung ist;

zut Emendation bietet die Cberlieferung keine
Handhabe, und es ist ziemlich gleichgultig, dass
die Liinge Stad. 3 = 555 m. von der oben aus

besseren Quellen ermittelten nicht sehr stark ab- 20
weicht, und dass sich aus ad sedem CCL durch
die Anderung ad sedem. pfedum) (JL eine ver-

standige Ziffer gewirmen liisst. Die verzweifelten

Versuche Friiherer, das cum aedificiis iugerum
quatemum zu deuten, mag man bei Jordan FUR
proleg. p. 21 nachsehen.

Unsere Kenntnis der inncren Auss-slmiiickung

des C. schtipfen wir haupts&chlich aus den bild-

lichen Darstellungen, unter dcnen mit Sicherheit

auf den C. Maximus freilich nur die Miinzbilder 30
(Friedliinder Abh. Akad. Berl. 1873, 67ff., s. o.),

sowie die in Rom und Mittelitalien gefundenen

Sarkophage zu beziehen sind (wiclitigste : Relief

von Foligno, herausgegeben von Zangemeister
Ann. d. Inst. 1870 tav. d'agg. LM und p. 232
—261, wo ein reichhaltiges VeTzeichnis anderer

Bildwerke; verlorenes Relief, um 1560 in der

Sammlung des Agostino Maffei, schlecht ge-

stochen bei Panvinius De ludis circ. Tf. CII

ed. 1642. gute Zeichnung imCod. Vat. 3439 f. 58; 40
Relief aus Bom, jetzt in den Uffizien in Florenz,

Dutschke III 145, 86; zvvei im Vatican, Museo
Pio-Clem. V Taf. 40 und 43; eins in Neapel,

Mus. Borbon. VIII 28, ebd. aus Rom ein Frag-

ment mit genauster Darstellung der Carceres, s.

Zangemeister a. a. O. tav. d'agg. N 2). Von
provinciellen Mosaiken wird man z. B. das Bar-

celloneser (Hiibner Ann. d. Inst. 1863, 135—
172), welches bis in die Details mit den an-

gefuhrten Abbildungen des C. Maximus stimmt, 50
neranziehen durfen , wahrend andere , z. B. das

von Artaud publicierte Lyoner. zu wesentliche

Abweiehungen zeigen, als dass man sic auf den
rOmischen C. beziehen diirfte. Die Abbildungen
auf Dampen. Gemmen und andeni kleinen Kunst-
werken (Verzeichnisse bei Hiibner und Zange-
meister a. a. O.) sind fast durchweg zu klein,

um fur das individuelle Bild des C. M aximus Wesent
liches zu hieten. Da, was fiir Einrichtung des

C. im allgemeinen wichtig ist, unter den betref- 60
fenden Artikeln (Carceres, Metae u. s. w.) zur

Sprache kommt, ist hier nur der fiir den C. Maxi-
mus charakteristischen Heiligtumer und Kunst-
werke auf der Spina zu gedenken, welche nament-
lich auf den Reliefs von Foligno und dem Maf-
feischen, sowie auf dem Mosaik von Barcellona
sehr detailliert dargestellt sind. Da alle alter

sind als das 4. Jhdt., erscheint der Obelisk des

Constantius auf keinem, wohl aber regelmiissig

in der Mitte der des Augustus; neben ihm die

Magna Mater auf dem Lowen (deren Heiligtum
im C. auch erwahnt wird in der Not. reg. XI
und von Tertull. de spect. 8); ein Postament mit
drei Figuren und daueben ein grosser Altar mit
Opferflamme (ob die Seia Segetia Tutilina und
der Altar der samothrakischen Kabiren? s. Tertull.

a. a. 0. Plin. n. h. XVIII 8); mehrere Victorien

auf Saulen, am Ende der Spina, den Metae zu-

nachst. Die von Cassiod. var. Ill 51 erwiihnten

Trophaeen mit Statuen gefesselter Gefangener
darunter zeigt nur das Diptychon des Consuls

Lampadius aus dem 5. oder 6. Jhdt. (Gori Thes.

diptych. II 16. W. Meyer Abh. Akad. Miinchen
XV 1879, 78 nr. 42). Nicht zu identificieren

sind mehrere kleine Saulen- und Kuppelbauten,
die nicht auf alien genannten Darstellungen

wiederkehren ; aus der Litteratur sind noch be-

kannt der am Siidende der Meta gelegene unter-

irdische Altar des Consus, sowie das wahrschein-

lich auf der Spina gelegene Heiligtum des Iup-

piter arborator (Not. reg. XI; vgl. H tils en Dis-

sertazioni dell' Accad. pontif. ser. II vol. VI 259.

267). Im Bereich des C. Maximus, aber nicht auf

der Spina, lag ferner ein kleine s altes Heiligtum
der Venus Murtia oder Murcia (vielleicht abge-

bildet auf dem Relief von Foligno, s. Zange-
meister a. a. 0. 245f.), sowie ein alter Tempel
des Sol (Tac. hist. XV 74, vgl. Not. reg. XI.
Tertull. de spect. 8. Hiilsen a. a. 0. 267), letz-

terer vielleicht urspriinglich ausserhalb des Ge-

biiudes , aber durch die Erweiterung nach der

aventinischen Seite bin mit in dasselbe einbe-

griffen. In der Nahe des C. , auf einem locus

lapide, alho constrains lag auch das ratselhufte

Monument der novem tribuni eombitsti. a. Festus

174 M.
Vgl. iiber den Circus, ausscr den angefuhrten

Aufsatzen von Jordan und Zangemeister:
Sachs e Geschichte der Stadt Rom II 225—240.
Nibby Roma antica 1618—632. Canina Edi-

flz'j IV tav. 183—187. Reber Rumen Roms
351—372. Friedliinder Sittengesch. lie 322ff.

Gilbert Top. II 454f. Ill 313—316. Altere

Ausgrabungen im C.: Flaminio Vacca Mem. 5;

neuere Not. d. seavi 1876, 101. 138. 184. 1877,
8. 110. 204. 1884, 154. 1888, 191. 227.

Der Circus Flaminius ist gegriindet 221
v. Chr. von C. Flaminius, nahe dem Punkte. wo
die von ihm erbaute Via Flaminia die Stadt (durch

die Porta Fontinalis am Fusse des Capitols) ver-

liess (Liv. epit. 20. Cassiod. chron. z. d. J. Paul,

p. 89 : wogegen die Ableitung von dem campus
Flaminius bei Varro de 1. 1. V 154. vgl. Plutarch,

q. Rom. 66, nicht in Betracht kommt: hat wirk-

licli in der Nahe des C. ein Grundstuck campus
Flaminius oder prata Flaminia , Liv. HI 54,

15. geheissen. so muss das locale Zusammentreffen

zufallig sein). Er diente hauptsiichlich zur Ab-
haltung der ludi plebei und taurii (Val. Max.
I 7, 4. Varro de 1. 1. V 154). aber auch zu Volk.s-

versammlungen (Liv. XXVLT 21. 1. C'ic. ad Att.

I 14, 1; pro Sest. 33; cum senat. grat. ag. 17;
vgl. Mommsen St.-R. IT! 381) und beini Tri-

umph (Liv. XXXIX 5, 17. Plutarch. Lucull. 37,

2; vgl. auch Joseph, bell. Iud. VII 5, 4). Ob-
wohl er in der Kaiserzeit nicht hiiufig erwahnt

wircl (Cass. Dio LV 2. 10: Krokodiljagd in dem
zur Naumachie umgostalteten C. Flaminius. Ascoti.

in Cic. in toga cand. p. 81 K.-S.), ergiebt sich

seine Wichtigkeit doch schon daraus, dass die

neunte Region des Augustus nach ihm und nicht

nach dem Campus Martius benannt ist, was iibri-

gens manchmal die Entscheidung dariiber er-

schwert, ob bei dem Ausdrucke in cireo Fla-

minio an das Gebaude oder an die Region zu

p. 343f.), ist leider hinsichtlich der Masse wider-

sprechend und lasst nicht, eimnal sichere Ent-

scheidung dariiber zu, ob die Carceres auf der

der Stadt zugewandten (dies nimmt Canina an,

wahrscheinlich mit Recht) oder abgewandten Seite

(so, abgesehen von alteren Topographen, Lan-
ciani Pagan mid christian Rome 129. FDR
frg. 13) gelegen haben. Die Breite des Gebaudes

lasst sich auf ca. 100 m. (die. der Arena auf 60),

denken ist (so ist z. B. das theatrum quod esilOdie Gesamtlange auf 350m. berechnen. Ob die
~~ ' ~

'

mehrfachen Erwahnungen von Pferderermen in

Vaticano sich. alle auf dieses Gebaude beziehen,

ist zweifelhaft (sicher z. B. Sueton.. Claud. 21

:

circenses frequenter etiam in Vaticano eommisit;.

dagegen ist Sueton. Calig. 54 aurigabat extructo

plurifariam cireo offenhar nicht von stabilen An-

lagen die Rede; ebenso unsicher Tac. ami. XIV
14 clausum, ralle Vatieana spaiium in quo equos

regeret (Nero) haud promiscuo spectaculo, vgl.

in cireo Flaminio in den Acta ludor. saec. August.

Z. 158 das Marcellustheater ; die Region zu ver-

stehen bei Seneca de benef. V 16, 5; [Caesar

dietator] castra in cireo Flaminio posuit pro-

pius quam Porsena feeerat. Martial. XLT 74, 2

:

accipe de cireo pocula Flaminio, d. h. aus den

Bazaren im Marsfelde; auch vielleicht CIL VI
9713: M. SJalvio M. I. Secundo [n-ujmmulario

de eirco Flaminio). Die Forma Urbis Romae
hat frg. 27 nur einen Teil der Namensbeischrift 20 Sueton. Nero 22. Hist. Aug, Eleg. 23 elephan-

erhalten, die Regionarier haben den Namen in

der tjberschrift zu reg. IX, aber ohne Capacitiits-

ziffer. Dies ist die letzte Erwahnung des C. Fla-

minius im Altertum (die Beziehung der Insehrift

CIL VI 1676 aus der Zeit des Arcadius und Ho-

norius auf das Gebaude ist zweifelhaft). Der

Anon. Einsidlensis ubertragt den Namen C. Fla-

minius falsch auf das Stadium (Piazza Narona),

wahrend Mirabilien mid Ordo Benedicti ihn rich-

torum, quattuor quadrigas in Vaticano agitasse

fertur dirutis sepulcris quae obstabant). Irrig

ist auch die Identification mit dem FalCavov bei

Cass. Dio LIX 14 und dem Oaianum der Regio-

narien (s. Gaianum und Lanciani Bull. com.

1896, 248). Der C. muss anfangs des 4. Jhdts.

zerstort sein, als Constantin die Basilica des Apo-

stels Petrus, welcher der Tradition nach hier den

Martyrertod gefunden hatte, auf den Mauern der

tig ansetzen (Jordan Top. II 339. 383. Lan- 30 nCrdlichen Cavea und mit den Materialien der

ciani Mon. dei Lincei I 521). Bedeutende Reste

welche im 12. (Bulle Coelestins III. v. J. 1192,

Bullar. Aratic, I 74) und 15. Jhdt. (Flav, Blon-
dus Roma instaur. EH 109) noch sichtbar lagen,

sind durch grosse Palast- und Kirchenbauten

des 16. und 17. Jhdts. iiberdeckt worden; an

die Gewoibe des ausseren Umgangs erinnert noch

der moderne Strassenname Via delle botteghe

oscure ; an die Seiler, welche in der langen Balm

selben erbaute (Duchesne Lib. pontif. 1 193ff.)

;

Anfang des 5. Jhdts. liess Honorius auf der Spina,

wenig nordlich des auf seinein Platze belassenen

Obelisken, ein Mausoleum fiir sich und seine Fa-

milie errichten (Lanciani Pagan and christian

Rome 200ff.). Dass das ordfiiov fiiya ir Nsgcot'og

TteStqi, welches Procop. bell. Goth. II 1 erwahnt,

nicht mit diesem C, sondcrn mit dem sog. C.

Hadriani neben dem Mausoleum des Hadrian iden-

des C. ihr Gewerbe trieben, die Kirche S. Cate- 40 tisch sein kann, ergiebt sich sowohl hieraus, wie

rina dei Funari und die Via dei Funari. Die

Carceres lagen nach dem Capitol zu, westlich

von Piazza Margana, die Rundung ist zum Teil

erhalten unter Palazzo Mattei-Caetani an Piazza

Paganica. Uber die Reste vgl. Canina Edif.

tav. 7. 186. 187, der aber den C. (wie Lan-
ciani Bull. d. Inst. 1870, 48f. nachweist) viel

zu weit nach Westen ausdehnt. Nibby Roma
ant. II 613. Lanciani Ruins and excavations

453ff.

Ausser diesen beiden Cirri besass Rom nur

noch ein ahnliches Schaugehaude, das in den Garten

der Agrippina lag und. weil nicht offentb'ch, in

den Breviaria des constantinischen Regionenbuchs

nicht erwahnt wird. Dieses neivnt Plinius XVI
101. XXXVI 74. wo er des von Caligula dort auf-

gestellten Obelisken Erwahnung thut. circus Gai

et Keronis principum in Vaticano. Dieser in-

schriftlose Obelisk ist der einzige, der dureh das

aus dem Zusammenhang der Ereignisse beiProkop

Vgl. Beschreibung Roms II 1, 14—17. Canina
Ediflzj IV 7f. 190. Jordan Topogr. II 429. Le-
tarouilly Le Vatican I Taf. 1—4.

Dass der Circus Florae nur aus dem Miss-

verstfindnis einer Kalcndernotiz (der Fasti Venu-

sini) zum 3. Mai hervorgegangen ist, und dass

ein Circus Salhtstii niemals existiert hat ,
ist

bereits von Becker Top. 674 iiberzeugend nach-

50 gewiesen worden; da wo Canina u. a. einen

Circus Varianus odeT Elagabaii hinversetzen. lag

in 'Wahrheit das Kenotapn des Antinous I Rom.
Mitt. 1896, 122ff.); dass der sog. Circus Hadriani

in Wirkliehkeit eine Naumachie gewesen ist, soil

anderswo gezeigt werden. Dagegen haben wir

in unmittelbarer Nahe von Rom noch mehrere

Circi. namlich

1. den Circus der Arvalen. Am zweiten

Tage des Maifestes der Dea Dia wurden bei dem

canze Mitteialter nie von seiner Basis gestiirzt 60 heiligen Haine der»elben am 5. Meilenstein der

wurde; bis 1586. wo ihn Sixtus V. in die Mitte

des Petersplatzes versetzte. bezeichnete er die

spina des circus Gaianus. Andere Reste von

Substructionen des Gebaudes sind beim Bau der

neuen Peterskirche gefunden, die einzige Beschrei-

bung, die wir von denselben besitzen . Giac.

Grimaldis (cod. Barb. 34, 50 f. 206 , wonach im
Auszug Martinelli Roma ex ethn. sacra [1650]

Via Portuensis Wagenrennen ahgehalten. Dass

dafiir ein eigenes C.-Gebiiude bestand, ergiebt

sich aus den haufigen Erwahnungen der Carceres

und der dariiber liegenden Loge, von der aus der

Magister das Zeichen zum Beginn der Spiele gab

(Henzen Acta Arval. p. 36ff. u. o. Bd. II S. 1477).

Reste sind nicht nachzuweisen ; unwahrsoheinlich

ist es, wenn ihn Pellegrini (Edifizi dei fratelli
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Arvali, Roma 1865) am Bergabhange rechts der
Strasse sucht, viel eher ist die Ebenc am Fluss
links der Strasse in der Vigna Stefano Ceccarelli

(s. den Plan Ephem. epigr. VIII p. 341) dazu
gecignet. Inschrift eines cursor prasini, der ad
deam Diam II vicit, Not. d. scavi 1894, 280.

2. Der Circus desMaxentius an der Via Ap-
pia zwischen dem zweiten und dritten Meilenstein,
links von der Strasse unwcit des Grabes der Cae-

di Roma 2 I. Canina Via Appia I 213 und
Taf. 48; Edifizj VI Taf. 51. [Hulsen.]

Bei der grossen Vorliebe fur circensische Spiele

ist anzunehmen, dass auch sonst in Italien und
in den romischen Provinzen eine Menge C. vor-

handen gewesen sein miissen. Freilich scheinen
die Amphitheater, nach der Zahl der erhaltenen
Reste und Zeugnisse zu urteilen, haufiger ge-

wesen zu sein. Eine erschOpfende Zusammen-
cilia Metella gelegen, ist der am besten erhaltene 10 stellung der nachweisbaren C. nach Art der von
unter alien. Den Namen seines Erbauers hat
eine im J. 1825 an der Porta triumphalis gefun-
dene Inschrift, nach der er 309 n. Chr. dem jung
verstorbenen Sonne des Maxentms Romulus (dessen
Grab vielleicht der grosse, hallenuingebene Rund-
bau zwischen der Strasse und den Carceres ist)

geweiht war (bis dahin war er von den Topo-
graphen meist C. des Caracalla genannt; fiber

mittelaltcrlicbe Benennungen vgl. Jordan Top.

Friedlander S.-G. II Anh. 13 fur die Amphi-
theater gegebenen fehlt noch; vgl. Ruggiero
Dizion. II 239ff. Im J. 306 v. Chr. hielten die

Burger von Anagnia (s. d.) in oireo quern Mari-
timum vacant eine Bundesversammlung der Her-
niker ab, in welcher die Kriegserkl&rung an die

Ro'mcr beschlossen wurde, Liv. IX 42, 11. Es
ist freilich sehr fraglich, ob hier unter C. ein

Rennplatz zu verstehen sei. Fur Mediolanum wird
II 407). Litterarisch wird er nur erwahnt vom 20 ein C. durch Auson. de clar. urb. V 5 (poptdique
Chronographen von 354 (Mommsen Chron. min
I 148) : [Maxentms) circum in cateeumbas (s. o.

S. 1782f.) fecit. Das Gebaude hat eine Gesamt-
lange von 520, eine Breite von 108 m. ; die Arena
ist 485 m. lang, 84 m. breit. Die 285 m. lange
Spina trug in der Mitte einen urspriinglich fiir

Domitian errichteten Obelisken, weleherlm J. 1650
von hier auf Piazza Navona versetzt worden ist

(Cancellieri Piazza Navona, Rom 1811, 42f.

voluptas circus) bezeugt. Theodosius der Grosse
veranstaltete darin am Tage vor seinem Tode
(17. Jan. 395) circensische Spiele, Soerat. hist,

eccl. V 26. Sozom. VII 29. Fur Trebula Mu-
tuesca im Sabinerlande CIL IX 4907, fiir Asisium
XI 5390 (fiir Aletrium wird CIL X 5807 ein cam-
pus ubei ludunt genannt). Die im J. 353 n, Chr,
in Arelate veranstalteten circensiscben Spiele be-
rechtigen zu der Voraussetzung, dass dort ein C.

Beschr. Roms III 3, 375. Marucehi Obelischi 30 gewesen sei. Ammian. Marc. XIV 5, 1. CIL XII
di Roma, Rom 1898, 125—131). Von den Metae
ist eine. Kegelsaule im J. 1825 ausgegraben, ietzt

in Villa Albani (Visconti V. A. 58 nr. 344).
* Der

Zuschauerraum ist schmal und kann nicht mehr als
9— 10 Stufen gehabt haben, die fiir ea. 23000
Pcrsonen Platz boten. Die Trcppen zu den Sitzen
(auf jeder Langseite 21 im Abstande von 20 m.)
find wohl erhalten; zur Erleichterung des die

Sitze tragenden GewoToes sind in das Gusswerk

670. Ahnliches gilt fiir Trier (Treveri), August,
confess. VIII 6. Salvian. dc gubem. Dei VI 8,

39 sagt, dass in Magontiacum, Massilia, Colonia
Agrippinae, Treveri vor der Abfassungszeit (zwi-

schen 439—451 n. Chr.) der Schrift circensische

Spiele stattgefmiden haben. Fur Lugudunum s.

Boissieu Inscr. de L}Ton 466. Fiir Arausio s.

Caristie Mon. ant. a Orange (Paris 1856) Taf. 51.

De Rossi Inscr. christ. II p. 46 ein spates bar-
zahlreichc Thongefilsse eingebettet. Kenntlich 40 barisches Gedicbt aus Gallien iiber die Verwand
sind noch zwei pulvinaria, eincs an der Nord-
seite, in der Gegend der calx, wohl fur die Preis-

riehter bestimmt, ein zweites in der Mitte der
Siidseite. Besonders wohl erhalten sind die Car-
ceres, mit zwei Turmen (s. Oppidum). einem
grossen Mittelportal und , beiderseits zwischen
diesem und den Tiirmen . je sechs Bogen fiir

die Wagen. Vgl. Bianconi Descrizione dei cir-

chi particolarmente di quello di Caracalla, herausg.

lung eines C. in eine christliche Kirche. Fiir

Karthago. wo Reste einer Spina noch heutzutage
westlich von der BjTsa, dicht an der Eisenbahn-
linie La Goulette-Malga. zu erkennen sind (T i s s o t

Prov. Rom. dAfrique 1645. Sal. Reinach ebd.

II 799) wird durch den oben genannten Salvianus

XII 69 bezeugt : ecclesia Cartkaginieiisis insanie-
bat in eircis, s. auch Augustin. conf. VI 7. Auzia
CIL VIII 9052. 9065 (227 n. Chr.), Saldae ebd. 8936,

v. Fea Rom 1789 fob Nibby Del Circo di Ro- 50 Thugga (Dougga) mit Ruinen, Carton Thugga
molo volgarmentc detto di Caracalla, Rom 1825.

""" " ~

Burgess Description of the Circus on the Via
Appia near Rome. London 1828, Beschrribung
Roms III 1. 624. Canina Edifizj di Roma au-

tiea IV tav. 194-196.
3. Der Circus von Bovillae. 1823ff. ausge-

graben; das Gebaude bat 335 m. Lange. 70 m.
Breite, die Arena 320 bezw. 60 m. Die zur Halfte
wohl erhaltenen (12) Carceres bestanden aus einer

p. 152, vgl. CIL VIII 15524. 15525. Caesarea Mau-
retaniae (Cherchel), Ruinen beschr. von VailleDe
Caesareac lnonuinentis quae supersunt, Algiei 1891.

Hadrumetum T i ssot a. a. O. II 157. Gafsa (Capsa).

Grosses Mosaik mit C.-Spielen. Theveste, CIL
VIII 16566, Inschrift eines Wagenlenkers. der

in trigario (s. d.i begraben ist, vgl. Rh. Mus.
XLIV 485ff. La'faye bei de la Blanehere
Collect, du Musee Alaoui I 125f. In Hispania

egmentforraigen Bogenreihe aus Tuffquadern mit 60 Baetica nemien mis die Inschriften zwei C, einen
vorgestellten Halhsaulen. Der Zuschauerraum
hatte nur etwa sechs Stufen, konnte also etwa
f'OOO Menschen fassen. Inschrift eines cursor
prasini. der Bovillis vieit, Sot. d. scavi 1894,
280. Vgl. Tambroni und Poletti Atti dell'

Accad, pontificia III (1829) 119—183. de Ro-
mania Effem. romane 1823. Angelini e Fea
Monumenti del Lazio I (1828). Nibby Dintorni

in Urso (CIL II 5439 n 1, 20 vgl. mit iv 2.

12) und einen in Zafra (984). Ausserdem wird
die Abhaltung circensischer Spiele. die also in

den meisten Fallen das Vorhandensein eines C.

voraussetzen , fiir folgende Orte dieses Landes
durch die Steine bezeugt: Arunda (ebd. 1360),
Astigi (1471. 1479), Balsa II 5165f. (vgl. Po-
dium), Burguillos (5334). Castulo (3265. 3270),

I
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Corduba (5523), Emerita (478), Illipula (954),

Murgi (5490), Oretmn (6339 = 3221), Ossigi (2100),

Ostippo (1441), Tucci (1663. 1685), Ulia (1532).

Diese Zusammenstellung fiir das eine Land, in

dem die inschriftliche Ausbeutc in dieser Hin-

sicht besonders giinstig, aber gewiss noch nicht

einmal vollstandig gewesen ist, zeigt deutlich,

dass selbst unbedeutende Orte ihre circensischen

Spiele gehabt haben, und lasst auf ihre Verbrei

Kiepert CIL III tab. IV und Formae orbis an-

tiqui XVII) ; besetzt war derselbe von der eoA..

II Alpinorum equitata CIL III 3646. 3647 =
10589. Ruggiero Dizion. epigr. I 434. A. v.

Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. V 204) und

wahrseheinlich auch schon vor der Not. dign. von

einem Detachement der leg. II adiutr. ; es ist hier

wohl nur eine Veteraneninschrift (CIL III 10580,

229 n. Chr.) zum Vorschein gekommen, doch

tung auch in den iibrigen Teilen des rOmischen 10 diirften die im nahen Visegrad in den Ruinen

Reicbes schliessen. Uber die entsprechenden grie
' — .•u.-i-ix—u-i-._ n..j..n^ „„f..„j „ tv.

chischen Anlagen s. den Art. Hippodromos.
Vgl. auch Corp. gloss, lat. II 101 , 1 (fiir tvaiv

lies sv q>). 322, 51. 58. 573, 16 (lies equestris).

ILI 10, 58. 84, 32 (lies circenses). 146, 35. 173,

46. 240, 64. 302, 53. 372, 7. 468, 18. 484, 8.

V 276, 57 (62 ist dagegen fiir circum zu lesen

cirsum, vgl. IV 218, 42 und 46. V 351, 54).

Litteratur (ausser der schon angefuhrten)

;

eines mittelalterlichen Castells gefundenen In-

schriften der Legion CLL III 10585. 10586 von

C. dorthin, verschleppt worden sein. Der eben-

falls dort entdeckte Stein CIL III 10587 coh..

I nova [Surorum sagittariorum] ist zu frag-

mentiert, um Schliisse aus ihm Ziehen zu kOnnen

;

die in Leianyfalu gefundene Ara derselben Cohorte

ist eher mit Szent-Endre (Ulcisia castra) in Verbin-

dung zu bringen. Militarziegel aus spftter Zeit sind

Onuphr. Panvinius De ludis circensibus, Paris 20 CIL III 10679 e.f. 10681 cverzeichnet. Gegeniiber

1600 und Venedig 1602 mit Anmerkungen von

Argoli und einem Anhange von Pinelli. J. C.

Bulengerus De Circo Romano ludisque circ.

(beide in Graevii Thes. ant. Rom. IX. Patav.

1699. Index!). S almas ius Exerc. Plin. ad So-

linum p. 635f. Artaud Descript. d'une mosaique

represent des jeux du cirque. Lyon 1806. De
Laborde Descripci6n de un pavimento en mo-

saw descubierto en la antigua Italica. En Ma-

von C. liegt am linken Donauufer das in spat-

romischer Zeit befestigte VerOcze (CIL III 3761 e.f.

4668 a). C. wird, da ein Decurio von Aquincum

hier sein Familiengrab hatte (CIL III 10591),

der niederpannonischen Hauptstadt attribuiert ge

wesen sein. Von den hier verehrten Gottheiten

ist ausser Iuppiter (CIL III 10580. 10582) nur

Volcanus bekannt (CIL III 3646). tber Klein-

funde in C. vgl. Hampel Arch.-epigr. Mitt. II

drid und Paris 1806. Hirt Gescb d. Baukunst 30 73f. ; ein Grabrelief ebd. VII 104, 60. CIL HI

II und UI mit Taf. Visconti Museo Pio-Cle-

ment. V 21611. Bahr in d. Encycl. v. Ersch
und Grubcr XVII 288 unter Circus mit Litte-

raturangaben. Daremberg et Saglio Diction-

naire des antiqu. I 1187—1201 mit Taf. 1515—
1539 (I. re"dince p. 1187—1192 von J. L. Pascal.

II, les jcux p. 1192—1201 vonBusseiriaker und

Saglio). L. Friedlander S.-G lie 322ff. und
bei Marquardt-Wissowa Rom. St.-V. Ill 3

459. 1712. A. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

Ruggiero Dizion. epigr. II 242. [Patsch.]

Cirrus, Haarschopf der Athleten in spaterer

Zeit, fta/./.og xaidiov y.ai aiV.rjTov Gloss, vet. Nach-

dem bei den griechischen Epheben schon seit den

Perserkriegen kurzer Schnitt des Haares iiblich

geworden war, kommt spater (in griechischer Zeit

noch nicht nachweisbar) bei den Berufsathleten

die Gepfiogenbeit auf, einerseits das Haar bis an

504ff. Baumeister Denkm. I 692ff. Schulze40die Haut abzuscheercn (Luk. dial, meretr. V 3

Die Schauspiele z. Unterh. d. rem. Volkes, 1895

(Gymn.-Bibl. XXILT). Fiir die stadtromisehen

C. Kiepert und Hiilsen Formae urb. Rom.
antiqu. (Berlin 1896) Nomenclator S. 19.

[Pollack.]

Ciris (xetoiz), der Vogel, in welchen des Nisos

Toehter Skylla verwandelt wurde; Weiteres s. u.

Nisos und Skylla. [Hoefer.]

Cirna (Klgra), Gebirge in Africa, Ptol.IV 3, 16.

gy yqco coqidrj avzfj xaftuTieo oi aqiodqa avOqw-

dsig tijjv adirjTwv a^oy.ey.ag/iuvrj ; diese Art hiess

oxayiov, Schol. Aristoph. av. 806, vgl. Philostr.

imag. II 32, 3), anderseits aber im Scheitel einen

Haarschopf stehen zu lassen. Da ein praktischer

Zweck desselben nicht zu ermitteln ist, er beim

Ringen vollends nur nachteilig sein konnte, wird

man darin eine Art ausseres Abzeichen jener Bc-

rufsklasse erblicken durfen. Nach Sueton Nero

Vermutungen uber die Lage bei Tissot Geo- 50 45 wurde einer Statue dieses Kaisers, um seine-----• — -

iibermassigc Vorliehe und Fursorge fiir die Athle-

ten zu verspotten, ein C. aufgesetzt. Von Dar-

stellungen vgl. namentlich das Athletenmosaik

im Lateran (Secchi Musaico Antonin.j und die

iibrigen bei Daremberg-Saglio I 520 ange-

fuhrten Beispiele, dazu Mus. Torlonia Taf. CXXII
478. Rom. Mitt. V Taf. 7. Bull. com. 1886,

50. Litteratm: Visconti Mus. Pio-Clcm. V 226f.

Krause Gymn. u. Agon. I 541. Saglio bei

Kag- 60 Daremberg-Saglio Dictionn. I 520f.

[Juthner.]

Cirta. 1) In Numidien, Stadt in fester Lage auf

einem steilen Plateau am linken Ufer des Ampsaga-

flusses (heutzutage auf dieser Strecke Rumel), ca.

60 Millien vom Meere entfernt (nach Tab. Peut.

67 Mill, von Rusicade), spater Constantina , bei

den Arabern Ksaritina, jetzt Constantine. Der

Name, der sich auch als Beiname der Stadt Sicca

graphie de l'Afrique I 20. [Dessau

Cirnaba s. Cyrni.
Cirpi, Station der Donauuferstrasse (Itin. Ant.

266, 11 Cirpi mansio) und wichtiges Castell in

Pannonia inferior, das nach Not. dign. Occ. XXXIII
12 = -33. 49. 56 besetzt war von equites Dal-

matan. Cirpi: auxilia Fortensia, Cirpe; prae-

fectus legionis semndae adiufricis. Cirpi. Xach
der genauen Angabe bei Ptolein. n 15, 4 tioIsiz

bf fiaiv t'.TO f/h' rov Aarovjliov xoTafior

xi;. II 11, 5 tj Eifezfi; i.-rtoTCOffj (rov Aarorffinv)

y.arix Kuomv aqy.xiy.oixaxi} .-laotor und ni 7, 1

i.-ri rip y.aza A"(/o.td' xov Auvovjliov .Tora/tor im-

oTQotf >)r lasst sieh die Lage des Ortes am Do-

nauknie beim heutigen Duna Bogdiany, nordost-

lich von Visegrad bestimmen, wo Ruinen eines

Lagers aufgedeckt worden sind (J. Hampel Arch..

epigr. Mitt. II 73f. Mommsen CIL III p. 459.
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findet (s. d.), einigemal Cirtha. geschrieben {Cire-

i'iir Girt- in lateinischen Hsa. ist ohne Bedeutung),
ist phoinikischen Urspruugs und bedeutet Stadt.

Im Altertum schcint man ihn einmal von einer

Thespiade Keg&tj abgeleitet zu haben , die vom
Herakles einen Sohn 'Iofirjg , ohne Zweifel den
Stammvater des numidischen Konigshauses, ge-

habt haben soil (Apollod. bibl. II 7, 8). C. wird
zuerst genannt als Hauptstadt des numidischen
Reiehes, das der Masaesylierfiirst Svphax gebildet 10
hatte (Liv. XXX 12. Appian. Lib. 27), und
das dann auf Massinissa iiberging (Strab XVII
832). Die Stadt nahm zu unter Micipsa, dcr
griechische Ansiedler dort aufnahm und unter
dem sie 10000 Reiter und 20000 Fussganger ins

Feld soil haben stellen konnen (Strab/ a. a. O.).

Auch eine starke italische Colonie war dort, die

sich, als im J. 112 v. Chr. Adherbal dort von Iu-

gurtha belagert wurde, in hervorragendem Masse
an der Verteidigung beteiligte (Sail. lug. 21. 26). 20
Im J. 46 eroberte der fruhere Catilinarier und
nunmehrige Condottiere P. Sittius aus Nueeria in

•Gemeinschaft mit dem mauretanischen Kflnig Boc-
chus die Stadt (bell. Afric. 26, vgl. Appian. b. c.

II 96) und siedelte mit Caesars Genehmigung
seine Leute dort an (Appian. b. c. IV 5); dies

blieb auch so , als Sittius in den Win-en riach

Caesars Tode umgekommen war (Appian.^ a. a. O.).

Die Ansiedelung (Oirta Sittianorum eolonia, Mela
I 30; ungenau Plin. n. h. V 22: eolonia Cirta 30
Sittianorum cognomine) fiihrte naeli Caesar den
Namen eolonia Iulia Iuvenalis Honoris et Vir-
tntis G. (CIL VIII 7041. 7071 ; Kipza 'lovlia bei

l'tol. IV 3, 28). Es giebt Mlinzen der Colonie
aus der ersten Kaiserzeit mit den Bildnissen des

Hoiios und der Virtus (Revue numismatique 1883
p. 69, vgl. CIL VIII Suppl. p. -1849). Das Ge-
biet der Ansiedelung, die zuerst unter Duovirn
stand, erstreckte sicli nOrdlich bis zum Meere, wo
es die Hafenst&dte Chullu und Rusicade einschloss, 40
stidlich zum mindesten bis Sigus, und umfasste
zahlreiche pagi (Tac. ami. Ill 74; vgl. CIL VIII

p. 552. 567. 56S. 586; auch Ptol. IV 3, 28 zahlt

.als zu dem Gebiet der Cirtenser gehOrig ausser
C. selbst noch eine Anzahl andrer Ortschaften
auf |. Drei von ihnen

,
Milev, Chullu und Rusi-

cade, fuhrten selbst das Praedicat eolonia, und
die Vorstande der Ansiedelung, die nunmehr drei

an der Zahl waren, nannten sich tresciri quat-
fuor eoloniarum und fuhrten den Nebentitel von 50
praefeeti trium eoloniarum (so z. B. CIL VIII
7978), Mileritanae , Rusiea-densis , Chullitance
{so 2. B. CIL VIII 7095). Vgl. fiber diese eigen-
artige Gemeindeverfassang Mom m sen Herm. I

53f. CIL VIII p. 618. Administrate gehorte
die Stadt zum Sprengel des Proconsuls von Africa
und, nachdem der Legat der in Africa stationier-

ten Legio tertia Augusta von dem Proconsul un-

abhangig geworden, zu dem des letzteren. der
spateren Provinz Numidien. Von der Bliite der 60
Stadt in der Kaiserzeit zeugen die zahlreichen

dort gefundenen lateinischen Inschriften (CLL VIII
6939ff.; Suppl. 1941511.). Im 2. Jhdt. sassen viele

geborene Cirtenser im rcimischen Senat (Front.

ad am. II 10 p. 201 Naber); unter andern war
der Eedner Cornelius Fronto aus C. (Front, p. 200
Naber. Minuc. Fel. 9). Von der Aufnahme, die
das Christenturn in C. fand, zeugt der Umstand,

dass Minucius Felix fur eine der Figuren seines

Dialogs Octavius einen Cirtenser, Caecilius Nata-
lis, wahlte, der hier freilich das Heidentum ver-

tritt, dessen Bekehrung aber in Aussicht gestellt

wird (Herm. XV 471). Schweren Schaden erlitt

C, wo um das J. 308 der Viear von Africa, Ale-

xander , sich zum Kaiser hatte ausrufen lassen,

um das J. 310 bei der Einnahme durch die

Truppen d^s Masentius (Victor Caes. 40). Die
zerstorten Teile wurden unter Constantin wieder
aufgebaut, und die Stadt nahm den Namen Con-
stantina an (Victor a. a. O.), der nunmehr der
iibliche wurde (CIL VIII 7012. 7013. 7034), wenn
auch der alte nicht ganzlich vergessen wurde (so

noch in der Bischofsliste vom J. 484, Num. nr. 83:
Cireensis). Nicht unerhebliche Reste antiker Bau-
ten existierten noch im Innern der Stadt bei der

Bcsitzergreifung durch die Franzosen (1837), sind

aber seit dieser Zeit fast vollig verschwunden. Ab-
bildungen in dem Werke Exploration scientifique de
l'Algerie, Archeologie par Del a mare Taf. 113ff.,

Beans arts par Ravois 16 Taf. 6ff. S. auch Vars
Cirta, Paris und Const. 1895. [Dessau.]

2) S. Arauris.
3) Cirta insula, im persischen Golf an der

arabischen Seite, im Bercich des Bahre'inarchi-

pels; Geogr. Rav. p. 390, 9. [Tomaschek.]
(isauiia, Ort in Samnium, von L. Cornelius

Scipio Barbatus, Consul 298 v. Chr., eingenom-
meii, lmr auf dessen Epitaph CIL I 30 = VI 1258
(zusammen mit Taurasia) genannt. Lage ganz
ungewiss. [Hiilsen.]

Ciseli, eastellum Lusitaniae. einzig erwahnt
auf einer Inschrift aus Caesarobriga im ostlichen

Lusitanien (CIL II 5320); daher die Lage nicht

zu ermitteln. [Hubner.]

Cisimbrium, Stadt in Hispania Ulterior, in

der alphabetischen Liste der Stadte des Binnen-
landes zwischen Baetis und Ocean bei Plinius

(III 10), die aus Agrippa und Augustus Com-
mentarien stammt, nach Inschriften in dem wiisten

Platz, der den Namen Zambra bewahrt, zwischen
Lucena und Igabrum, wahrscheinlich zum Ge-
richtsbezirk von Corduba gehOrig (CIL II p. 292.

885). In der Aufziihlung bei Plinius, die aber
nicht ganz zuverlassig ist, erscheint es unter den
stipendiariae; seit Vespasian ist es munieipium
Latinum (CIL II 2096) in den Tribus Quirina
und Galeria, was nicht sicher erklart ist. Diese
Inschriften zeigen die ublichen Amter {duoviri

und ponlifiees, CIL II 2098) sowie den ordo mu-
nitipum munieipii (2099). Das Adiectivum Ci-

simbrensis (2098. 2099) kaim audi von der in

den Hss. des Plinius uberlieferten Form Cisim-
brium abgeleitet sein, wie von Carthago beides,

Carthaginensis und gewohnlicher Carthaginicnsis.
gebildet wurde. [Hubner.]

Cisium, ein zweiradriger (Non. 86, 30) leich-

ter und schneller (Cic. pro Rose. Am. 19; Phil.

II 77. Verg. jatal. 8, 1) Wagen; bei Auson. ep.

8, 6 dreispaunig , benutzt von Rei^endeu ohne
schweres Gepack; wer solches hatte, bediente sich

der redd-. Ahnlich wie C. wird auch das esse-

dum erwahnt; da dies auch Streitwagen ist, mag
der Unterschied der gewesen sein, dass es nach
hinten, das C. nach vorn offen war. Darstellungen
zweiradriger Wagen, die C. sein konnen, Neu-
rohr und Hawich Monument von Igel, West-

seite (zweispannig ; auch bei Daremberg-Saglio
I 1201). Montfaucon Ant. expl. IV 195. Oli-

vieri Marmora Pisaurensia 155 (diese beiden ein-

spannig). Stationen der gisiarii (so geschrieben),

Mietskutscher, bei Pompeii CIL X 1064, und Cales,

ebd. 4460. Bei Pompeii lag diese Station an

der Grenze des Stadtgebietes (ad gisiarios, qua

territormm est Pompeianorum); es scheint da-

nach, dass in diesem fremde Mietkutscher wenig-

6) Cispius Laevus . Legat des L. Munatius

Plancus in Gallien 711 - 43 (Cic. ad fam. X 18,

1. 21, 3). [Miinzer.]

Cispius mons, in Rom, ein Teil der Esqui-

lien, und zwar die nach dem Vicus Patricms zu

gelegene Bergzunge (Fest. 348), welche jetzt

durch die Kirche S. Maria Maggiore bezeichnet

wird und die vom Oppius durch das Thai der

Subura bezw. des Clivus Suburanus geschieden ist.

stens nicht einschrankungslos zugelassen waren. 10 Dass der C. schon zum ,Septimontium' gehorte,

Auch in Cales scheint die Station vor dem Thor

gelegen zu haben {ad gisiarios portae Stellatinae).

Eine solche Station in Tibur CIL VI 9485. Ein

Collegium der eisiarii, mit Magistri und Ministri,

€IL XIV 2874 (Praeneste), ein Collegium der

cisiani (Ostia) ebd. 409, 16. Ein cisiarins in

Sena Gallica CIL XI 6215. Dass eisiarii auch

Verfertiger von C. sein konnen, ist an sich mog-

lich, aber nicht erweislich. Scheffer De re vehi-

bezeugt Fest. a. a. O.; den Namen leitet er ab

a Laevio Gispio Anagnino, qui missus ad Ro-
mam tuendam dwm Tullus JTostilius Veios op-

pugnaret, earn partem Esquiliarum . . . in qua

est aedis Mefitis, tuitus est (s. Cispius Nr. 5).

Sonst kommt der Name nur vor in der Argeer-

urkunde (bei Varro de 1. 1. V 50), wo das sacra-

rium quintieeps und sexticeps der Regio Collina

auf dem Cespius moiis {cis lucum Poetelium und

cularia II 18. Marquardt Privatl.2 728, 1. 734. 20 apud aedem lunonis Ltwinae) genannt werden

Becker-Gell Gallus III 15. [Man.]

Cisomagus, Vicus derCivitas Turonum. Greg.

Tur. hist. Franc. X 31, 3 in mcis . . . Cisoma-

gensi. NachLongnon Geogr. de la Gaule 269

das heutige Ciran-la-Latte (Tourraine). Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v. (auf Merowingischen

Miinzem Gisomo vico). [Ihm.]

Cisonius s. Cissonius.

Cisori, Garamantenstamm ab ea parte Nili,

quae supra Syrtes maiores oeeanumqw meri- 30

dianum protenditur. Ebendort die Cispii, Plin.

VI 194 nach Dalion. [Fischer.]

Cispii s. Cisori.

Cispius, plebeische Familie.

1) Cispius, als Schuldner Ciceros genannt 709

= 45 (Cic. ad Att. XII 24, 2. XIII 33, 2).

[Miinzer.

]

2) C. Cispius aus Arretium, Fabrikant von

gepressten Eeliefvasen. Gamurrini Iscr. d. vasi

und bei Gell. XV 1, 2; aus letzterer Stelle geht

hervor, dass der C. in der Kaiserzeit ein stark

bewohntes Viertel mit hohen Mietshausern war.

Vgl. Becker Top. 534. Beschr. Roms III 2. 203.

Jordan Top. I 1, 187. Gilbert I 165. 166.

[Hiilsen.]

Ciasa. 1) Cissa (Plin. n. h. Ill 151. Geogr.

Rav. 408, 21) s. Gissa.

2) S. Cessetani.

Cissi, Ortschaft {munieipium) an der Kfiste

von Mauritania Caesariensis, 12 Million westlich

von Rusuccuru gelegen, Tab. Peut. Itin. Ant.

p. 16. Ptol. IV 2, 7. BisehOfe werden im J. 411

(coll. Carth. c, 208, bei Man si IV 161 = Migne
XI 1348) und im J. 484 (Not. Caes. nr. 107 ,

in

Halms Victor Vitensis p. 70) genannt (im J. 411

erscheint ausser dem episcopus Cissitatms auch

ein CesxilaiMs, coll. Carth. c. 206, beiMansilV
157 = Migne XI 1344). Vielleicht identisch mit

fitt. Arret. 47. Dragendorff Terra sigillata 27. 40 dem heutigen Dellys, an der algerischen Kiiste.

[C. Robert
_

3) L. Cispius, vielleicht ein Bruder des Folgen-

den und identisch mit Nr. 6, war Flottenfuhrer Cae-

sars im africanischen Kriege (b. Afr. 62, 2. 67, 1).

4) M. Cispius , Volkstribun 697 = 57 , hatte

friiher einen Zwist mit Cicero gehabt, trat aber

trotzdem zusammen mit seinem Vater und Bruder

fiir dessen Zuriickberufung aus dem Exil auf (Cic.

p. red. 21 1 und wurde am 25. Januar, als er

seinem Amtsgenossen Q. Fabricius zu Hulfe eilte, 50

der sie offentlich zur Sprache bringen wollte,

durch die Clodianer mit Gewalt vom Fornm ver-

jagt (Cic. Sest. 76). In einem der folgenden

Jahre stand er wegen ambitus vor Gericht und

wurde verurteilt . obwohl ihn Cicero verteidigte

(Cic. Plane. 75. Schol. Bob. z. d. St. p. 267 Or.).

Sollte er mit M. Cispius L. f. pr(aetor) CIL I

631 = VI 1278 identisch sein, so musste ihn

Caesar rehabilitiert haben

vorausgesetzt, dass Rusuccuru an der Stelle des

heutigen Tigzirt lag, s. CIL VIII p. 766. 974.

Eine Ortschaft mit ahnlichem oder identiscliem

Namen in der Provincia proconsularis, nach dem
Bischofsverzeichnis vom J. 484 (Not. proc. 27, in

Halms Victor Vitensis p. 64: Cicsifanus).

[Dessau.]

Cissianti, Volkersehaft an der Maiotis nahe

den Amazones, Mela I 13; Plin. VI 35 Cisianti.

[Tomaschek.]

Cissii monies., eine nordliche Abzweigung des

Kaukasos, Plin. VI 21; Cisson f. Geogr. Rav.

p. 77, 14 ist der albanische Kasios oder Casus.

[Tomaschek.]

Cissonius, Beiname des gallischen Mercurins

auf mehreren Inschriften. Nach Orelli 1406

(= Castan Rev. archeol. n. s. XXXVHI 1879,

85, vgl. 3. ser. X\" 54) hatte er einen Tempel

in Besanfon : Deo Mercurio Cissonio Dubetratia

a) Cispius Laevus soil wahrend des Krieges, 60 Castula natione Syria templum tt portim-s velu-

den Tullus Hostilius mit Veii fiihrte, an der Spitze

von Mannschaften aus Anagnia den Teil des Es-

quilin besetzt haben, der nach ihm Cispius mons

benannt wurde (Varro bei Fest. p. 351). Diese

tberlieferung bezweckt, das Bundnis zwischen

Rflmern und Hernikern in die alteste Zeit hinauf-

zurilcken, und ist ohne Wert (vgl. iiber den Ve-

ienterkrieg Schwegler R. G. I 577, 2),

state conlab.mm denuo de suo restitiiit. Die

iibrigen Inschriften stammen aus Kreuzwald bei

Metz fZangemeister Bonn. Jahrb. LXIX 42 —
O. A. Hoffmann Steinsaal des Mus. Metz 69

nr. 296 Deo Cissonio P. . . I s.), Rheinzabern

(Mehlis Bonn. Jajrrb. LXVI 163 Deo Mercurio

Cissonio Coreianus, iiber der Inschrift Darstel-

lung des Gottes mit Beutel und Caduceus, vgl.
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Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. V 205), Keln (Bram-
bach CIRh. 400 Odercurio Oissmiio . . .

.

, vgl,

Diintzer Verzeichnis d. rOm. Alt. des Mus. Wall-
raf-Richartz in Keln, 1885, 26 nr. 10), Heddernheim
(Brambach 1461 Mercurio Cissonio aram . .

.)

und Ruppertsberg in der bayrischen Rheinpfalz
(Brambach 1831 Deo Cisonio ex voto posuit
Paternus, die Lesart Cisonio bestaiigen Hang
Bonn. Jahrb. LV—LVI 169 und Zangemeister

zeigen einen runden Korb, unter dessen gehobenem
Deckel eine Schlange herausschliipft, mit anderen
bakchischen Symbolen, umgeben von einem Epheu-
kranz. Ahnlich auf der Pariser Onyxschale Miil-
ler-Wieseler II 626. Von den Cistophoren sind
der Zeit nach wohl nicht sehr entfernt die aus
Rhodos stammende Gruppe des farnesischen Stiers,

an deren Basis die C. — ein mit einem Gewand
bedeckter cylinderformiger Korb — die bakchi-

Bonn. Jahrb. LXIX 43). Vgl. auf Inschriften die 10 schen Mysteiien andeutet, mit deren Feier Dirke
Mannsnamen Cisso, Cissus, Cissonius (Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v.). Gliick Kelt. Namen
90. Die Ergiinzung Oifssojnio auf der Milten-
berger Inschrift Brambach nr. 1739 ist nicht
zutreffend; vgl. Cimbrianus. > [Ihm.]

Cista, xiaxi). Die Etymologie des Wortes ist

dunkel; es bezeichnet aber einen Korb, ohne Riick-

sicht auf die Form. Denn wahrend die am hiiuflg-

sten genannte Mysterien-C. cylindrischer Form

beschaftigt war, und die von Stephani a. O.
publicierte Silberschale aus Siidrussland mit Dar-
stellung einer Bakchantin, die den Deckel der C.
aufhebt und die hervorkommende Schlange fiittert.

Demnachst die lliinze von Kassope Mionnetll
52 nr. 54 und die oskische Miinze aus sullani-

scher Zeit, Priedlander Osk. Miinzen 73. Un-
gemein zahlreich sind die Darstellungen aus der
Kaiserzeit; s. Jahn 324ff. Die C. erscheint hier

ist, kommt bei Colum. SIT 56, 2 eine viereckige 20 bei Statuen als geschlossener Korb mit flachem
o. viminea vor; vgl. noch Theophr. h. pi. Ill

10, 5. V 7, 5. Amnion. 82. Poll. X 180. -Ovid,

met. II 554. Plin. n. h. XV 60. 209. Es wird als

Besonderheit notiert, dass im Griechischen xioxrj

auch bisweilen einen Kasten bezeichnet, Bekker
Anecd. 105, 14. Suid. s. v. Im Lateinischen
ist C. durchaus ein Korb, und in dieser Bedeu-
tung ist das Wort in die romanischen^Sprachen
tibergegangen. KOrbe dienten natiirlich zur Auf-

Deckel; so bei Dionysos, bei einem Satyr, als

Sitz eines Silen , Clarac 672, 1596. 706, 1685.

728, 1744. 730, 1756. Weit hauflger begegnet
sie in bakchischen Scenen auf Reliefs, nament-
lich Sarkophagen. Und zwar ist an dem Deckel
des Sarkophags Casali, Miiller-Wieseler II

432, dieselbe Handlung dargestellt, wie auf der

erwahnten Silberschale; sonst aber erscheint die

C. nie in ritualem Gebrauch, sondern unter anderen
nahme der verschiedensten Dinge; es ist Zufall, 30 bakchischen Attributen am Boden stehend. In
dass im Griechischen xlaxt] besonders haufig als

Behalter fur Lebensmittel erscheint; so schon
Homer Od. VI 76; C. fur Kleider Poll. X 180.
Quintil. VIII 3, 19 ; ein cistarius a veste forensi
des Tiberius Orelli-Hen zen 6374. C. als Reise-

koffer Horat. ep. I 17, 54. Cistellae zur Aufbe-
wahrung der crepundia Plaut. 'Cist. 380; Rud.
389f. Ter. Eun. 753. Gistula fur Kostharkeiten
Plaut. Amph. 773; vgl. die cistellatrix Plaut.
Trin. 252. Insbcsondere heisst C.

1) der cylinderffirmige Korb, in dem bei My-
sterienfeiern geheime Symbole aufbewahrt wurden.
Ausfuhrliche Behandlung dieser c. mystiea bei

O. Jahn Hermes III 317ff. Nachtrage dazu
Stephani Die Schlangenfiitterung der orphischen
Mysterien, Petersb. 1893, namentlich llff.

Die c. mystiea kommt weitaus am haufigsten
in Verbindung mit bakchischen Mysterien vor,

ist aber dem alt-einheimischen Dionvsoscult fremd

alien diesen Darstellungen ist sie ein geflochtener,

c}'linderf0rmigei Korb, mit hochgewOlbtem. geoff-

netem Deckel, unter dem die Schlange hervor-

schliipft; so z. B. Clarac 126, 362. 128, 421.

132, 116. 144, 725. 150, 472. Miiller-Wiese-
ler II 116. 411. 432. Alslnhalt der bakchischen
C. nennt Clem. Alex, protr. 19 das aiSoXov des

Dionysos, Finnic, de err. prof. rel. 5 das Herz
des Dionysos-Zagreus ; dies nennt auch Clem. a.

40 O. 22 mit der Schlange, Granatapfeln, vagdyxsg
und Epheu.

Die C. der Demetermysterien ist aus viel alterer

Zeit und auch fiir das eigentliche Griechenland
bezeugt. Zuerst in Polygnots Unterweltgemalde,
Paus. X 28, 3 ; sodann Plut. Phok. 28. Ferner
kommt sie vor in Verbindung mit von Athen aus
reforraierten Mysterienculten im Peloponnes (P rol-

ler Dem. u. Perseph. 144ff.) : in Andania, Z. 29
der Mysterieninschrift (Dittenberger Syll. 388),

und erst mit dem oqmisch-sabazischen Mysterien- 50 in Thelpusa und Akakesion , Paus. VIII 25, 7.

cult in Gebrauch gekommen. In Verbindung mit
eben diesem wird sie vielleicht zuerst erwahnt
Demosth. XVIH 260, wenn dort mit Harpokration
xiaxofpooog statt des hsl., auch von Aristides und
Libanius bestatigten xirxocfooog zu lesen ist. Doch
ist dies sehr zweifelhaft , zumal sonst die bak-
chische C. wohl fiir Makedonien. Asien und Italien.

nicht aber fur das eigentliche Griechenland nach-
weisbar ist. Erst bei den rOmischen Dichtern

37, 4. Bildliche Darstellungen der Demeter-C.
kommen erst spat und nicht haufig vor ; manch-
mal ist auch nicht klar, ob C. oder Modius ge-

meint ist (Jahn 329). Sicher ist sie (geschlossen)

auf dem Thonrelief Campana Op. in plast. 17, auf

dem pompeianischen Bilde Helbig 362, wo sie

Demeter als Sitz dient, auf einem Sarkophag im
Louvre, Miiller-Wieseler II 103. bei einer

Statue der Demeter. Gerhard Ges. Abh. II 397;
wivd sie fitter erwahnt; Catull. 64, 259. Sen. Here. 60 unter anderen Demetersymbolen Mus. Pio-Cl. VIII
Get. 597. Val. Flacc. II 265. Nonn. Dion. IX 127. 45. Mus. Napoleon IV 103. Inhalt der Demeter-
Die alteste bildliche Darstellung erscheint auf
makedonischen , bald nach dem Tode Alexanders
mit seinem Bilde gepragten Kupfenrn'inzen, wohl
mit Bezug auf den von Olympias geiibten bak-
chisch-sabazischen Cult, Mionnet I 560 nr. 634.
635. Sodann auf den seit 133 v. Chr. in der
Provinz Asia gepragten .Cistophoren'; dieselben

C. sind Esswaren. Dies ergiebt sich aus dem
ovvdtjfia bei Clem. a. O. 21: .... k'kafiov ex xi-

azrjs, iy/EvodfMvos ouzedsfiqv .... eis xiaxrjv, vgl.

Arnob. V 26 ; es sind die bei Clem. a. O. 22 ge-

nannten orjoa/iat xai xvgafu'de; xai xo'/.vjiai xal
.-zoxava xo/.vo

{
a<f>aka.

Fiir Aphroditemysterien auf Kypros wird die
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C. und ihr Inhalt, Phallus und Salz, bezeugt

durch Clem. a. 0. 14, vgl. mit 22. Arnob. V 19.

Finnic, a. 0. 10, 1. FiiT Isismysterien in Rom
Tibull I 7, 47. Apul. met. XI 11. Dargestellt

ist sie, mit Deckel, von der Schlange umwunden,
auf dem Votivaltar mit der Inschrift Isidi saor.

CIL VI 344. Mus. Cap. IV 10, und auf den Seiten-

flachen des Grabcippus CIL VI 13 454 , dessen

Vorderseite die Verstorbene in Isistracht zeigt.

Ferner erscheint sie auf dem Grabstein eines

cistophorus der Bellona, Orelli 2318. Millin
Gal. myth. 89, 157*. Zwei C. mit gewOlbtem
Deckel, die eine mit der Biiste des Sol, die andere

mit einem Halbmond verziert, auf dem Grabstein

eines Priesters der Isis und der Gottermutter CIL
XIV 429. Eine kleine C. mit Tragriemen neben
dem Brustbild eines Kvbelepriesters , Helbig
Fuhrer nr. 422. Muller-Wieseler II 817. Auf
der Tabula Iliaca bezeichnet eine C. die von
Aineias geretteten Heiligtiimer. Der eisfifer Mar-
tial. V 17, 4 und der xioripeQ Kaibel IGI 1512
(Rom) sind wohl keine Priester. Letzterer wird

von Moinmsen bei Kaibel a. 0. und St.-R. 113

XIII 1*. 611 als eistiber , d. h. quinquevir cis

Tiberim erklart, nach Liv. XXXIX 14, 10. Dig.

I 2, 2, 31. 33; es ist aber schwer glaublich. dass

dies die Grabschrift eines rOmischen Beamten sein

sollte.

2) Der Korb zur Aufnahme der Stimmtafel-

chen bei Abstimmungen, adHerenn. I 21. Sisenna

bei Non. 91, 22. Plin. n. h. XXXIII 31. Tab.

Malae. 55. Darstellungen desselben auf den De-

naren Babelon Cassia 10. 11. undeutlich Licinia

7. Doch wurden zu Abstimmungen auch Urnen
benutzt: vdQiai Plut. Ti. Gracch. 11, xadioxog Dio-

nys. XI 52. Babelon Cassia 8. 9. Vgl. Momm-
sen St.-R. Ill 405, 6. 406, 1. 2.

3) Die Kasse, wie fiscu-s, nur dass dies eine

Offentliche, C. eine Privatkasse bezeichnet, Cic.

Verr. Ill 197. Donat. ad Ter. Ad. 277.

4) Der moderne archaologische Sprachgebrauch
versteht unter C. gewisse cylinderforrnige Gerate,

meist aus Bronze, aber auch aus anderem Material

(Holz, Elfenbein, Knochen). Anlass zu dieser Be-

nennung gab die Ahnlichkeit in der Form mit
den Mysterienkflrben. Es ist unmOglich, eine ge-

naue Begrenzung des durchaus unwissenschaft-

lichen Begriffes zu geben oder daruber zu streiten,

welche cylinderfOrmigen Gerate C. zu nennen sind,

welche nicht. Auf Grund des recipierten Sprach-

gebrauches kommen hier zwei Typen in Betracht

:

die Praenestiner C. und die ,gerippten Cisten'

ichte a cordoni).

a) Praenestinisehe Cisten. Litteratur

:

Gerhard Etr. Spiegel I 3ff. 0. Jahn Die fico-

ronische C, Leipzig 1852. S. SchOne Ann. d.

Inst. 1866, 151ff. 1868, 413ff. (giebt vollstandiges

Verzeichnis nr. 1—75 der damals bekannten C.).

Friederichs Kl. Kunst 125ff. Fernique Etude
surPreneste, Paris 1880, 145. SchumacherEine
praen. C. im Mus. zu Karlsruhe, Heidelberg 1891;

dies die letzte und grundlichste Behandlung des

Gegenstandes.

Es mogen jetzt etwas mehr als 100 solcher

C. bekannt sein. Sie werden fast ausschliesslich

in Grabern von Praeneste gefunden , nur aus-

nahmsweise anderswo. So in Vulci SchOne nr. 9.

10. 55. Helbig Bull. d. Inst. 1880, 213; in Bol-

Pauly-WiBBOWa III

sena SchOne nr. 56; in Corneto, Bnll. d. Inst

1876, 15; in Todi, ebd. 1880, 17; in Picenum
SchOne nr. 58. Dass aber in Etrurien solche

oder ahnHche Gerate ublich waren, beweisen ausser

obigen Funden 20 im Museo Gregoriano befindliche

C.-Ftisse aus Vulci und Orte (Mus. Greg. I 61)

und das Vorkommen von C. in den Zeiclinungen

etruskischer Spiegel, mit gleichem Inhalt, wie

er fiir die praenestinischen C. constatiert ist. Ger-
10 hard Etr. Sp. I 19. V 47. 96; ausserdem ebd.

IV 282. 320. V 18. 22. 32. 67. 96. 139, 1. Frei-

lich haben diese C. nicht recht den praenestini-

schen Typus; am ehesten V 18. 139, 1.

Der voll entwickelte Typus besteht aus einem

cylinderfOrmigen, seltener ovalen (Schone nr. 12.

18. 34. 45—50. 60. 65) Behalter aus Bronze, ge-

tragen von drei, bei ovaler Form von vier Fiissen,

in 2
/3 seiner Hohe mit meistens acht runden

Scheibchen versehen , an denen Ringe befestigt

20 sind , in denen Ketten , seltener Riemen hingen,

geschlossen durch einen bald ein-, bald iiber-

greifgnden Deckel, auf dem als Griff eine oder

mehrere Figuren stehen.

Der Name C. fiir dies Gerat hat keinerlei Ge-

wahr; man hat, wie schon oben bemerkt, unter

C. sehwerlich etwas anderes als einen Korb ver-

standen. Noch weniger die friihere Ansicht (Ger-

hard Etr. Sp. I 6ff.; Cber eine C. mvstica, Abh.

Akad. Berl. 1849, 491ff.), als hatte" es bei den

30 Mysterien Verwendung gefunden. Es waren viel-

mehr Behalter fur Toiletten- und namentlich Bade-

gerat. Zoega bei Welcker A. D. Ill 544. Jahn
47ff. Brunn Ann. d. Inst. 1864. 373ff. Dies

geht hervor aus den vielfach in den C. gefunde-

nen Gegenstanden. Zusammenstellung derselben

SchOne Ann. 1866, 194: Spiegel (diese fast regel-

massig Brunn Ann. 1864, 372), Strigiles, Kamme,
Schwamme, ein Stiick Leinen als Handtuch, Pin-

zetten zum Haarausrupfen , Schminkbuchschen,

40 kleine Spateln zum Auftragen der Schminke, Sal-

bengefasse, Haarnadeln und Discernicula, Spangen,

auch zierliche Frauensandalen (Helbig Bull. d.

Inst. 1866, 16). In den in den Zeichnungen der

C. vorkommenden C. (Schone nr. 7. 63. 64. 76)

erkennt man, wie es scheint, Miindungen von

Salbenflaschchen und Griffe von Spiegeln. So

auch auf dem Spiegel Gerhard V 47. Der be-

sonders vollstiindige Inhalt der C. SchOne nr. 18

ist abgebildet Mon. d. Inst. VIII 8; vgl. Ann.

50 1864, 371 : aus Bronze ein Spiegel, eine zierliche

Strigilis, eine Pinzette, eine Spatel, zwei Arm-
bander, zwei Fibeln, drei Haarnadeln, eine kleine

Schachtel, ein Flaschchen, ein Becher; aus Knochen
drei Haarnadeln , ein kleiner Behalter wie eine

Nadelbiichse, drei Stiicke unklarer Bestinnnung,

vielleicht um Garn aufzuwickeln (nach Brunn
a. 0. wurde auch einmal ein Kniiuel Garn in einer

C. gefunden); aus Holz zwei kleine Schachteln in

Form eines Fusses und einer Taube mit je fiinf

60 Abteilungen , vielleicht fiir Schminke , und ein

Fragment eines anderen Gefasses; ferner ein Sal-

bengefass aus Alabaster, ein kleines Thonflasch-

chen und ein Schwamm. Die hier inmitten eines

durchaus auf Gebrauch seitens einer Frau deuten-

den Bestandes gefnndene Strigilis (vgl. auch

SchOne nr. 9. 11-) muss uns warnen , aus dem
Vorkommen dieses Gerats (SchOne nr. 2. 3. 5.

72 i auf einen mannlichen Besitzer zu schliessen;
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vgl. auch die silberne Strigilis mit der Inschrift

Creseentia bei Pignorius De servis 85. In den

Zeichnungen der Cisten und Spiegel kommen C.

stets nur in Verbindung mit Frauen vor.

Der cylinderformige Behalter ist verschiedener

GrOsse. Die Hohe ist meistens zwischen 0,20 und
0,25; doch finden sich auch C. von nur 0,08

(SchOne nr. 20) und 0,09 (SchOne nr. 60) HOhc
und grossere von 0,33 (SchOne nr. 22), 0,34

die Vorderseite badende Frauen, die Riickseite

einen bakchischen Zug zeigt, dessen beide ausserste

Figuren aber, zwei Silene, ihre Aufmerksamkeit
den Frauen zuwenden. Drei ganz getrennte Hand-
lungen zeigt die grosse und schflne C. SchOne
nr. 21, Mon. d. Inst. VIII 29. 30: Parisurteil,

Eaub des Chrysippos (?), Krieger vor dem thronen-

den Apollo.

Was den Inbalt der Darstellungen betrifft, so

(SchOne nr. 29) und 0,44 (SchOne nr. 16, Ciste 10 sind es nur zum Heinsten Teil verstandliche mytho

Napoleon). Der Durchmesser pflegt bei den cylin-

derfOrmigen C. etwas geringer zu sein als die

Hohe; Eine kleine, wie es scheint altere Gruppe
zeigt schlankere Proportionen

;
gedrficktere Ver-

haltnisse haben die ovalen C. Die Wande sind

ohne Naht aus einem Stiick getrieben; nur in

einem Falle (SchOne nr. 45) aus einer Platte

zusammengenietet. Der Boden ist manehmal aus

demselben Stiick getrieben, manehmal aber auch

logische Scenen, oder doch solehe, von denen wir

voraussetzen kOnnen, dass sie den Verfertigern

und Besitzern der C. verstandlich waren. So die

eben genannte, Schone nr. 21. Das hervor-

ragendste Beispiel dieser Classe ist die flcoronische

C: sie zeigt die in Bithynien gelandeten Argo-

nauten gruppiert einerseits um den von Polydeukes

besiegten und gefesselten Amykos, andererseits

um eine Quelle. Hierher gehOrt auch die napo-

besonders gearbeitet und angelotet. Die Wande 20 leonische C., SchOne nr. 16 (Totenfeier des Pa
haben mit seltenen Ausnahmen (SchOne nr. 47.

48. 53. 56. 57. 61. 68. 69) eingravierte Zeich-

nungen. An der ficoronischen G. und an der C.

SchSne nr. 49 sind an den Stellen, die durch

die Scheiben mit den Ringen geschiitzt waren,

an der ficoronischen auch da, wo ursprtinglich die

Fiisse ansassen, Reste von Versilberung zu er-

kennen. Nach BrOndstedt (Ficoron. C. 9; vgl.

J ahn 2) war an der ficoronischen C. kenntlich, dass

troklos) und Schone nr. 13 (Perseus, Andromeda
und Phineus). Vollkommen verstandlich sind auch

mythologische Handlungen allgemeinerer Art, wie

Kentaurenkampfe (Mon. d. Inst. Suppl. 17. 18),

Amazonenkampfe (SchOne nr. 9. 31), bakchische

Scenen (SchOne nr. 11. 66). Auch eigentliche

Genrescenen finden sich: Palaestrisches (SchOne
nr. 3. 74), Junglinge, die sich waffnen (SchOne
nr. 2. 5) , Badescene und heimkehrende Krieger

die Gravierungen mit Gold ausgefullt waren; doch 30 (SchOne nr. 75 = Mon. d. Inst. VIII 56—58).
ist davon jetzt nichts mehr kenntlich. Unwahr-
scheinlich und allgemein aufgegeben ist die Ver-

mutung Sempers (Stil II 561), dass die Gravie-

rung nur Vorzeichnung fiir aufgelegte Farben ge-

wesen sei; sie ist namentlich mit der Feinheit

der Zeichnungen der ficoronischen C. ganzlich un-

vereinbar.

Die Zeichnungen siiid nur ausnahmsweise bios

ornamentaler Art (SchOne nr. 37. 67), in der

Weitaus die haufigsten Darstellungen aber sind

dem Anschein nach mythologische Handlungen,
in Wahrheit aber nur willkurlich gruppierte Fi-

guren. Diese, und nur diese Classe hat maneh-
mal auch Namcnbeischriften , die aber durchweg
sinnlos sind und zu keinem Yerstandnis helfen.

So zeigt die C. SchOne nr. 15 (Mon. d. Inst. VI.

VII 55) eiu Parisurteil, aber die drei Gottinnen

ind durch Beischriften als Atalante(?), Helena

Regel in der Mitte ein breiter Streifen figurlicher 40 und Alsir bezeichnet; ausserdem eine unverstand-

Darstellungen, oben und unten ein schmaler Or
namentstreifen — am haufigsten Palmetten und
Lotus — , an dessen Stelle auch Meervvesen und
andere Tiere treten kOnnen (SchOne nr. 13. Mon.

d. Inst. VI 40); andere figiirliehe Darstellungen—
oben ein Gelage, unten Kentaurenkampf — zeigt

an dieser Stelle die napoleonisehe C. Schone
nr. 16. Mon. d. Inst. VI. VII 61—64. Der Mittel-

streifen ist nur in einem einzigen Falle (Sell One
nr. 12. Mon. d. Inst. VI. VII 40, Prometheus 50 19—20.

liche Scene mit zum Teil dem troischeh Kreise

entnommenen Beischriften : Grisida, Aiax, Oinu-
mama, Casent&r. So kommen in den Beischrif-

ten SchOne nr. 19 Aias und Agamemnon vor,

aber die Handlung ist unverstandlieh. Offenbar

hatten die Verfertiger keine rechte Kenntnis der

griechischen Mvthen. Vgl. noch Schone nr. 4.

7. 14. 17. 22. 24—29. 32—35. 76. Bull. d. Inst.

1870, 99ff. I—IV. Mon. d. Inst. Suppl. 15-16.

und Pandora) in je eine Scene enthaltende Felder

geteilt; sonst enthalt er stets eine ringsumlaufende
Composition , die bei den besseren C. so ange-

ordnet ist , dass eine besonders in die Augen
fallende Figur oder Gruppe als Centrum, ausser-

dem manehmal nocb ein ruckwartiges Centrum
hervorgehoben ist. So auf der ficoronischen C.

als Hauptcentrum Polydeukes und Amykos, als

Centrum der Riickseite die Quelle. Schone Ann.

Ganz vereinzelt steht die merkwurdige ovale

C. SchOne nr. 18. Mon. d. Inst. VIII 7. 8. Bei

einem grOsseren Durchmesser von 0,46, einem

kleineren von 0,22 hatte sie ursprtinglich die bei

ovalen C. sonst nicht vorkommende Hohe von

0.36, wurde aber dann durch Abschneiden des

oberen Teils der Wande auf 0,18 reduciert, so

dass von alien aufrechten Figuren die oberen

Korperteile verloren sind. Dargestellt sind Kampf-
d. Inst. 1866, 201. Furtwangler ebd. 1877, 185. 60 scenen, und zwar als Mittelgruppe der einen Lang-

Schumacher 14, welcher nachweist, dass mehr-
fach das Centrum auch durch die Anordnung des

oberen Streifens hervorgehoben wird. Haufig

zeigen auch die Zeichnungen keine einheitliche

Handlung, sondern ihrer zwei, die in keinem inneren

Zusammenhang stehen und nur ausserlich bis-

weilen irgeudwie in Verbindung gesetzt sind. So
auf der von Schumacher publicierten C. , wo

seite ein Krieger, der einen von einer Lanze durch-

bohrten Gegner mit dem Schwert vollends zu

toten im Begriff ist. Auf dem Deckel dieser selbe

Krieger mit einem auf am Boden liegenden Waffen
stehenden KOnige Frieden schliessend ; links wird

der tote Gegner fortgetragen. rechts drei Frauen-

gestalten, von denen die erste zum KOnig spricht,

die zweite sich der Mittelgruppe zuwendet, ob-

is

gleich die dritte sie mit zornigen Geberden daran

zu hindern sucht. Die Identitat der beiden Gegner

ist zweifellos; es ist der einzige Fall, dass die

Darstellung der Wand sich auf dem Deckel fort-

setzt. Es ist schwerlich mOglich, hier etwas

anderes als (mit Brunn Ann. 1864, 356ff.) Aeneas,

Turnus, Latinus, Lavinia und Amata zu erkennen,

wenngleich der Kampf nicht der vergilischen Schil-

derung entspricht und auf dem Deckel eine Figur

haben zwOlf; zweimal (SchOne nr, 4. 25) sind

es sechs, zweimal (SchOne nr. 36. 63) vier, «n-
mal (SchOne nr. 5) zehn. Sie waren meistens

verbunden durch Ketten, und zwar in den er-

haltenen Exemplaren (SchOne nr. 13. 19) so,

dass zwischen je zwei durch eine Kette verbun-

denen Ringen einer unbenutst blieb; dagegen

sind in den Zeichnungen der C. kleine C. dar-

gestellt, an denen alle Ringe durch Ketten ver-

unerklart bleibt. Nun ist es zwar auf Grand der 10 bunden sind. Natfirlich dienten sie um das Ge-

schriftlichen Uberlieferung , wie Nissen Jahrb.

f. Philol. XCI 375ff. nachweist, sehr schwer an-

zunehmen, dass diese Form der Sage schon zur

Zeit der praenestinischen C. ausgebildet gewesen

sei; aber die C. musste als Zeugnis gelten, dass

dies doch der Fall war, wenn die Echtheit der

Zeichnungen sicher ware. Zweifel an derselben

sind im allgemeinen angedeutet von Heydemann
Arch. Zeit. XXIX 122; nach Robert 50. Berl.

rat zu tragen, sind aber zu kurz, um fiber dem
Deckel zusammengenommen zu werden. In einigen

Fallen (SchOne nr. 32. 45. 72) vertraten Riemen

die Stelle^ der Ketten ; die weiterhin zu erwahnende

viereckige C. (SchOne nr. 71) hatte an den Lang-

seiten Ketten, an den Schmalseiten Riemen. Bei

Anbringung der Scheiben ist auf die Zeichnung

der Wande keine Riicksicht genommen; die sind

bisweilen gerade auf die Kopfe der Figuren ge-

Winckelm.-Progr. 63, 1 ware auf der WandPenthe- 20 setzt. Nur in einem Falle (SchOne nr. 29) sind

silea dargestellt, der Deckel aber unecht; O. Ross
bach oben Bd. I S. 1018 scheint das Ganze fiir

gefalscht zu halten. Im Brit. Museum, wo sich

die C. jetzt befindet, gelten die Zeichnungen des

Deckels (nicht dieser selbst) fiir unecht und wer-

den in dem demnachst erscheinenden Katalog der

Bronzen so bezeichnet werden (Mitteilung von A.

S. Murray). Andererseits sind C. und Deckel

gleich nach der Ausgrabung von vorziiglichen

in den Gravierungen die Platze der Scheiben vor-

gesehen und vorgezeichnet ; dann aber sind die-

selben doch an ganz anderen Stellen angebracht

worden.

Ebenso wird auch durch die Fiisse die Zeich-

nung der Wande riicksichtslos unterbrochen. Sie

haben stets die Form von Tierfiissen; meistens

sind es Lowentatzen, seltener Kuhfusse (SchOne
nr. 60. 69; dazu Ann. d. Inst. 1866, 192f. nr. 25.

Kennern (Fr. Martinetti, Graf Tyskiewicz) noch 30 28. 39. 40). tber denselben und mit ihnen aus

mit dicker Sinterschicht bedeckt gesehen worden,

deren Entfernung dem Kunsthandler Pasinati

monatelange Miihe machte ; dieselben Kenner haben

eben deshalb gegenuber den ihnen bekannten

Zweifeln ausdrucklich an der Echtheit festgehalten

(Mitteilung von W. Helbig). Sicher echt ist die

Wand, auch die Deutung auf Penthesilea wohl nicht

haltbar: die beiden, durch verschiedene Riistung

charakterisierten Parteien sind beide mannlich.

einem Stiick pflegt, am Korper des Gefasses an-

liegend, noch eine Figur oder Gruppe angebracht

zu sein. Besonders oft erscheint hier ein gefliigel-

ter Knabe (Eros), neben dem auf der C. SchOne
nr. 22 (Mon. d. Inst, VIII 29. 30; ebenso SchOne
nr. 58) ein wasserspeiender Lowenkopf, ein Bal-

samarium und eine Strigilis sichtbar sind; er

selbst ist beschaftigt, sein Haar zu ordnen; so

auch in anderen Exemplaren, wo er in der Rech-

Ebenso vereinzelt steht die C. Mon. d. Inst. 40 ten ein unklares Gerat hat, Schumacher 27

X 29 mit Darstellung ernes Triumphes auf dem
Albanerberg, Michaelis Ann. d, Inst, 1876, 105ff.

Unverkennbar ist in den Darstellungen mancher

C. die Beziehung auf den Gebrauch derselben in

Bad und Palaestra. Beides — Faustkampf und

Quelle — ist vertreten auf der ficoronischen C.

Palaestrische Darstellungen Schone nr. 3. 74;

auch die sich waffnenden Junglinge ebd. nr. 2. 5

kOnnen verglichen werden. Ganz besonders haufig

Offenbar ist also seine Beziehung zum Bade. An
der ficoronischen C. finden wir an dieser Stelle

eine Gruppe von drei Figuren: Eros zwischen

Herakles und Iolaos; die Deutung, und die Be-

ziehung auf Bad und Palaestra, ergiebt sich aus

dem Vergleich von Spiegelzeichnungen, wo stett

des Eros Hermes erscheint. Iolaos eine Strigilis

halt und einmal auch der wasserspeiende LOwen-

kopf sichtbar ist, Jahn 37ff., vgl. auch Ann. d.

ist die Darstellung nackter Frauen, die bei einem 50 Inst. 1866, 193, 31. Die Beziehung auf das Bad

wasserspeienden Lowenkopf mit ihrer Toilette be

8chaftigt sind, mit oder ohne mythologischen Vor-

wand (Thetis von Peleus belauscht, Parisurteil).

Es liegt nahe, anzunehmen, dass C. mit Dar-

stellungen dieser letzteren Art fur Frauen, solehe

mit palaestrischen und Kampfscenen fur Manner

bestimmt waren. Doch ist selbstverstandlich dies

im Gebrauch nicht durchgefuhrt worden. Lehr-

reich ist hierfur die flcoronische C. , die, wenn

ist auch klar an der napoleonischen C. (SchOne

nr. 16) — Herakles im Bade von Nike und Satyr

bedient — und bei dem offenbar als Brunnenfigur

gedachten Satyr mit Hydria S c h n e nr. 42. Haufig

freilich sind es Figuren ohne solehe Beziehungen

;

so der besonders beliebte Lowe (SchOne nr. 2.

3. 7. 32.33.37—40) oder die Harpyie (SchOne
nr. 4. 5. 30. 31. 43. 64. 65). Selten fehlt diese

Figur ganz und ist der Ubergang vom Fuss zum

irgend eine, mannlichen Charakter hat, aber nach 60 KOrper nur durch ein einfaches ornamentales Motiv

der Inschrift von Dindia Macolnia ihrer Tochter vermittelt. Die Tatzen der C.-Fusse stehen in

geschenkt wurde. Die Funde in den C. geben.

wie schon oben (S. 2594) bemerkt, in dieser Rich-

tung keine sichere Entscheidung.

Die kleinen Scheiben mit den Ringen sind in

2/s der Hohe meistens angelotet, seltener genietet;

ihrer sind meistens acht; nur die ficoronische C.

und noch eine besonders grosse (Schone nr. 24)

der Regel jede auf einer kleinen Platte; bisweilen

(Ficor. C. SchOne nr. 21. 58) ist auf dieser noch

ein von der Tatze plattgedruckter Frosch ange-

bracht. Die Fiisse sind durchweg geringer Arbeit,

gegossen und nur wenig und oberflachlich mit

dem Grabstichel bearbeitet,

Der Deckel ist meist nach, seltener etwas
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heher gewolbt und wie die Wande init gravierten

Zeiehnungen versehen; am haufigsten ringsum ein

Blattkranz oder Ornamentstreif, innerhalb des-

selben figiirliche Darstellungen. Besonders beliebt

sind hier Seetiere, SchOne nr. 19 (Mon. d. Inst.

IX 22. 23) mit auf ihnen sitzenden Nereiden

;

Nereiden allein Schone nr. 32 (Bull. d. Inst.

1866, 142 xn): ohne Zweifel mit Beziehung auf

den Gebrauch der C. zum Bade. Eine freilich

unverstandliche mythologische Scene S eh One
nr. 45, eine Kampfscene Mon. d. Inst. Suppl. 13.

14. In der Mitte ist bisweilen der Platz zum
Aufsetzen der Henkelfiguren frei gelassen (SchOne
nr. 13. 14 = Mon. d. Inst. VI. VIL 40. 54.

SchOne nr. 19= Mon. d.Inst. 1X22. 23. Schone
nr. 5); es kommt aber auch vor, dass ohne Riick-

sicht auf diese die Mitte durch ein rundes Orna-

mentmotiv — Schone nr. 21 = Mon. d. Inst.

YIII 31 ein Gorgoneion — eingenommen, oder

auch nur ein runder Platz frei gelassen wird ; so

Mon. d. Inst. Suppl. 13. 14. Auf der ficoroni-

schen C. sind um das ornamentale Mittelmotiv

in einem inneren Kreise LOwen und Greife, in

einem ausseren eine Eberjagd dargestellt. End-
lich kann auch die figiirliche Darstellung das

ganze Rund des Deckels einnehmen. SchOne
nr. 15 = Mon. d. Inst. VI 55, wo auclr-4er ein-

fassende Kranz oder Ornamentstreif fehlt. Der
ganz vereinzelte Fall der Aeneasciste, auf deren

Deckel die Darstellung der Wand fortgesetzt ist,

wurde schon oben erwahnt,

Auf dem Deckel sind regelmassig eine oder

mehrere Figuren befestigt, um als Henkel zu

dienen. Als einzige Figur ist weitaus am haufig-

sten ein xvfli.0Trjg mannlichen (SchOne nr. 45.

57. 59. 60) oder weiblichen (SchOne nr. 12. 18.

19. 27—29. 46. 50) Geschlechts, der mit der

Vorderseite nach oben auf Handen und Fiissen

steht. Vereinzelt findet sich ein Jiingling, der

einen Discus (54) oder eine Ente (65) tragt; ein-

mal (20) Herakles. einmal (32) dieser mit dem
Lowen kampfend. Selten Tierfiguren: ein Tiger

(68. 69), ein Delphin (Bull. d. Inst. 1876, 15).

Weit haufiger sind es zwei Figuren, mit Vorliebe

verschiedenen Geschlechtes. Eine Ringergruppe
verschiedenen Geschlechtes pfiegt man Peleus und
Atalante zu nennen (Schone nr. 2. 4. 23. 26.

43. 51. 66. 67. 75). Oft aber stehen Mann (bis-

weilen als Satyr charakterisiert. SchOne nr. 3.

5. 8. 17. 40. 62. 64) und Frau, nackt, einfach

neben einander, sich gegenseitig eine Hand auf

die Schulter legend (30. 31. 33. 37); ebenso zwei

Manner (13. 39). Femer zwei Krieger oder nackte

Junglinge, die einen nackten toten Mann oder

eine tote Frau (Schone nr. 21. 42. Mon. d. Inst.

Suppl. 13. 14) oder ein Jungling und eine Frau,

die einen toten Mann tragen (58). Einmal Bac-

chus anf einen Satyr gestutzt (44). einmal zwei

Flfigelfiguren (72); eigentiimlich sind auf der

ovalen C. aus Vulci Schone nr. 9 die auf zwei

Schwiinen sitzenden weiblichen Gestalten. Seltener

sind Gruppen von drei Figuren; so auf den beiden

grCssten C, der ficoronischen und der napoleoni-

schen (Bacchus zwisehen zwei Satyrn) und auf

der auch grossen Schone nr. 24 (Silen zwisehen

Mann und Frau). Nur ganz ausnahmsweise (34. 47)
statt der Figuren nur ein einfacher Henkel. Die
Arbeit der Deckelfiguren ist der der Fusse ahnlich.

Diese Figuren stehen auf einem auf dem Deckel
festgenieteten Bronzestreifen , seltener, wo ihrer

mehrere sind, jede auf einer kleinen Platte. Auf
diesem Streifen ist bisweilen, in der Mitte des

Deckels, ein Bing befestigt, an dem in einzelnen

Fallen Reste einer Kette oder eines Biemens ge-

funden werden. SchOne nr. 13. 17. 27. 28. 40.

42; die C. SchOne nr. 7 hat nur den Bing, ohne

Figuren. Vermutlich diente derselbe, um den

10 Deckel mit Hiilfe der an den Wanden angebrach-

ten Ketten irgendwie zu befestigen. Dass letztere

auch zu solchem Zweck benutzt wurden , kann
auch daraus geschlossen werden, dass bisweilen

an ovalen C. ohne Ringe, und nur an solchen,

der Deckel einen charnierartigen Verschluss hat,

SchOne nr. 46.

Der geringere Kunstwert der Accessorien im
Vergleich mit den Zeiehnungen ist besonders auf-

fallig an der ficoronischen C, aber auch sonst zu

20beobachten (Schumacher 30). Dieser Unter-

schied im Verein mit der riicksichtslosen Art, wie
sie auf die Zeiehnungen aufgesetzt sind, kOnnten
die Vermutung nahe legen, als hatten den C. ur-

spriinglich diese ja nicht notwendigen Zuthaten

gefehlt und seien erst spater hinzugefiigt worden.

Doch ist diese Annahme nicht durchfiihrbar. Schon
erwahnt wurde, dass bisweilen die Deckelzeich-

nungen den Platz fur die Standplatte der Figuren

frei lassen, dass in einem Falle der Zeichner die

30 Platze der kleinen Scheiben fur die Ringe angab.

Beweisend ist femer das Vorkommen von vier C.

(SchOne nr. 19. 27—29), die sowohl in der Form
des Behalters — von ungewcihnlich sehlanken Ver-

haltnissen, mit ein-, nicht fibergreifendem Deckel
— als auch in den Deckelfiguren und Fiissen

genau llbereinstimmen und offenbar einschliesslich

dieser aus einer Fabrik hervorgegangen sind; vgl.

SchOne Ann. d. Inst. 1877, 198. Und gerade

fur die ficoronische C. ist die ursprungliche Zu-

40 gehOrigkeit der Accessorien auch inschriftlich be-

glaubigt. Denn die offenbar Ton einer Hand ge-

schriebene Inschrift — Novios Plautios med Eo-
mai feeid, Dindia Macolnia fileai dedit — kann,

da sie den Namen des Verfertigers mit dem der

Geberin vereinigt, sich nur auf die Verfertigung

der ganzen C. beziehen. nicht etwa nur auf die

der Deckelfiguren, auf deren Standplatte sie steht.

Ausserdem scheint es, wenn auch die Lesung nicht

ganz sicher ist, dass der Name Maquoulnia (oder

50 ahnlich) auf einem der Fusse stand (Schone a.

O. 156). Fusse und Deckelfiguren waren auch

schon lange Tor der Zeit der altesten praenestiner

C. iiblich (s. u.). Sicher ist freilich wohl, dass

die Accessorien von anderen Arbeitern hergestellt

und befestigt wurden , als von denen , die die

Zeiehnungen ausfuhrten, und dass diese letzteren

meistens auf die Accessorien keine Riicksicht

nahmen, denkbar auch, dass die C. ohne die Ac-

cessorien zum Verkauf standen und diese von den

60 Kaufern besonders ausgesncht und dann erst be-

festigt wurden. Jahn 52f. Schumacher 30f.

In Betreff des Kunstcharakters nehmen die

Zeiehnungen der beruhmten, 1745 gefundenen und
von Fr. Ficoroni erworbenen C.

, jetzt im Museo
Kircheriano in Bom , der von alien zuerst ge-

fundenen , eine besondere und von alien anderen

verschiedene Stellung ein, Jahn a. O. Brond-
sted Den ficoroniske Cista, KjObenhavn 1847.

1

:

G. M(archi) La cista atletica del museo Kirche-

riano, Roma 1848. E. Braun Die ficoronische

Cista des Collegio romano, Leipzig 1849. Weiteres

bei Schone Ann. d. Inst. 1866, 158. Die Zeieh-

nungen dieser C. sind nicht nur von griechischer

Eunst bceinfiusst, sondern kennen als directes

Product derselben gelten. Dass freilich auch diese

C. in Italien entstanden ist, bezeugt nicht nur

die schon erwahnte Inschrift, sondern auch einige

bliihendeC.-Industrie bestand, aus der ohne Zweifel

auch geringwertigere und daher nicht mit Ur-

sprungszeugnissen versehene Ware hervorging. Die

beziiglichen Bemerkungen J ordans Krit. Beitr.

13 sind durchaus zutreffend. Die der ficoronischen

in den Accessorien sehr ahnliche napoleonische C.

diirfte aus derselben Fabrik stammen. Dass in

Rom keine C. gefunden sind, kann nicht in Be-

tracht kommen und wurde, selbst wenn reichere

Einzelheiten der Zeichnung: Halsband mit bullae, 10 Graber des 3. Jhdts. aufgedeckt waren, nur be

Armband eines Mannes, Art der Beschuhung (Jahn

9, 1. 18, 6. 53); es ist aber sehr wohl mOglich,

dass die Zeiehnungen von einem griechischen Ar-

beitex ausgefvihrt wurden und Novius Plautius

nur der Fabrikherr war. Von keiner der iibrigen

C. kann dasselbe gesagt werden; sie sind Pro-

ducte einer einheimischen Xunstiibung, abhangig

von griechischen Vorbildern, aber entschieden itali-

schen Charakters, jedoch ohne Spuren etruski-

weisen, dass es in Rom nicht, wie in Praeneste,

iiblich war, den Toten C. mitzugeben. Einige

altere C, z. B. die ficoronische, reichen ins 4. Jhdt.

hinauf. ^r. Martinetti beobachtete die Aufdeckung

eines Grabes, jn dem neben einer C. zwei kleine

attische Vasen freien rotfigurigen Stils gefunden

wurden (Mitteilung von W. Helhig).
Wir haben bisher nur den gewOhnlichen Typus

der praenestinischen C. betrachtet. Es sind nun

schen Einflusses. Etruskischen Charakter zeigt20noch einige in verschiedener Weise abweichende,

nur die C. SchOne nr. 11 (Gerhard trber eine

C. mystica des Berl. Mus. ; vgl. Jahn 49ff.; un-

gewisser Provenienz, nach einer Angabe aus Prae-

neste, nach einer anderen aus Caere), auf der in

einer bakchischen Scene eine stark an den etrus-

kischen Charun erinnernde Figur vorkommt, Die

Henkelfiguren und Fusse zeigen auch bei der

ficoronischen C. entschieden italischen, aber weder

hier noch sonst etruskischen Charakter. Dem

aber doch derselben Classe angehsrige Gefass-

formen zu erwahnen, zum Teil derselben, zum Teil

alterer Zeit angehorig.

Wir erwahnen zunachst die selten vorkommende

Form der viereckigen Cisten. Eine derselben

(SchOne nr. 71), in Praeneste gefunden, hat gra-

vierte Zeiehnungen und ist ohne Zweifel den iib-

rigen praenestinischen C. gleichzeitig, Pieralisi

Lettera sopra una c. prenestina, Roma 1867. Eine

entsprechend sind auch mehrfach C. mit lateini- 30 zweite ist erwahnt Bull. d. Inst. 1859, 100, eine

schen, aber bisher keine mit etruskischen Inschrif-

ten gefunden worden. Der griechischc Einfiuss

auf diese latinisohe Kunstflbung wurde wohl ver-

mittelt durch die gemalten Vasen, und zwar fur

die besseren C. durch die griechisch-unteritali-

schen Vasen. Hierher gehort die schSne C. S ehOn

e

nr. 21 = Mon. d. Inst, VITI 29—31, die napo-

leonische, die von S chumacher publicierte Karls-

ruher und einige andere. Die iibrigen, mit nach-

dritte (oder dieselbe
1

?), im Louvre, Friederichs

125, 1.

Viel abweichender ist die ovale C, Schone
nr. 9. aus Vulci, abgeb. Mus. Greg. I 40—42.
Gerhard Etr. Sp. I 9—11. Schumacher 66,

deren Wande statt der Gravierungen iiber einer

Form getriebene Reliefs— Amazonenkampfe—rein

griechischen Stiles zeigen. Reliefverzierung auch

SchOne nr. 65. Sodann die gleichfalls ovale C.

lassigerer und grOberer Zeichnung, sind wohl ab- 40 S ch 5 n e nr. 45, aus Bronze fiber einem mit Leinen

hangig von der im sudOstlichen Etrurien friihbe- uberzogenenHolzkern. Das Bronzeblech ist diinner

triebenen Nachahmung attischer Vasen , einer als an den anderen C, die Wand nicht rund ge-Nachahinung attischer Vasen, einer

Industrie, die jetzt namentlich durch die Fundi

von Falerii im Museum der Villa Papa Giulio in

Rom vertreten ist. S. hierflber S chumacher 24ff.

Als Entstehungszeit der Praenestiner C. kann

im wesentlichen das 3. Jhdt. v. Chr. gelten. Dar-

auf fiihren vor allem die Inschriften; weniger die

Formen der Buchstaben, die bei dieser Art Schrift

trieben, sondern aus einer Platte zusammenge-

bogen und mit eingravierten Ornamenten verziert.

Eine besondere Gruppe bilden die C. aus Holz,

an denen nur der obere und untere Rand und,

wo er erhalten ist, der Deckel mit Bronzeblech

beschlagen sind, SchOne nr. 6 (Picenum). 10

(Vulci; vgl. Schumacher 35). 43. 50. 60 (diese

nur einen unsicheren Anhalt bieten, als die sprach- 50 drei aus Praeneste). Zum Teil (6. 60, hier innen

lichen Formen, Mommsen bei Jahn 42ff. Jor-

dan Krit. Beitr. 2ff. Ferner steht fur die ge-

malten Thongefasse aus Falerii, die mit den C.

und den mit ihnen zusammengehenden Spiegeln

auffallende Beruhrungspunkte zeigen, nicht nur

das J. 241, in dem die Stadt zerstOrt wurde, als

untere Zeitgrenze fest, sondern sie mussen noch

etwas hoher hinauf datiert werden, weil ihnen

noch vor diesem Jahr eine jungere Gattung, mit

und aussen erhalten) waren sie ganz mit Leder

fiberzogen; 43 hatte nur einen Lederstreif, auf

dem die Ringe befestigt waren. C. dieser Art

(ohne Leder) lassen sich bis in viel altere Zeit

hinauf verfolgen; sie fanden sich bei Bologna in

etruskischen Grabern des 5. Jhdts. v. Chr. Ein

gut erhaltenes Exemplar Zannoni Scavi della

Certosa 70,6, danach bei Schumacher 34; auf

dem ein-, nicht ubergreifenden Deckel diente als

Reliefbildern, gefolgt ist (Schumacher 25), wie 60 Griff, ganz wie auf praenestiner C, ^"jjj:
der

denn iiberhaupt in den rOmischen Grabera von ^— J =i ~ --- 1
-

~'u ~ ~~i
'
"-"''""

Anfang an die Beigaben weit sparlicher sind als

in Etrurien und den latinischen Stadten.

Es liegt kein Grund vor, gerade Praeneste als

Hauptfabricationsort der C. zu betrachten (so zu-

letzt Schumacher 25). Die ficoronische C, die

einzige, deren Fabricationsort positiv bekannt ist,

ist in Rom entstanden und beweist, dass hier eine

Vorderseite nach oben auf Handen und Fiissen

stehender Mann, als Fusse LOwentatzen mit Pal-

metten. Auch der Gebrauch war der gleiche,

wie in Praeneste: man fand teils in, teils mit

der C. einen Spiegel, eine Patera und einen elfen-

beinernen Kamrm Offenbar haben wir hier Vor-

laufer der praenestiner C, und es ist nicht ohne

Wahrscheinlichkeit , wenn auf Gruud derselben
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auch den oben genannten fttnf Holzcisten em
hfjheres Alter gegeniiber den Bronzeciaten zuge-

schrieben wird (Schumacher 85).

Ebenfalls bei Bologna in Grabern des 5. Jhdts.

hat sich ein etwas abweichender C.-Typus ge-

funden; drei gut erhaltene Exemplare bei Zan-
noni a. 0. 80, 1—5. 8; S. 242, 1. 313. 315.
Auch diese sind aus Holz, aber ganz mit Bronze
bekleidet. Von der Mehrzahl der praenestiner C.

*> 2605 Cista Cisterna 2606

waren, dagegen ein beweglicher Bugelhenkel, viel-

leicht ihrer zwei, wenn, wie nicht unwahrschein-
lich, ein in der Barberinischen S&mmlung befind-

licher silberner Bfigelhenkel zu dieser C. gehort
(Schumacher a. 0.). Dass diese C. dem gleichen

Zweck diente, wie die spateren, kann nicht mit
Sicherheit behauptet werden; denn von keinem
der zugleich gefundenen Gegenstande ist bezeugt,

dass er in der C. enthalten war, fur die meisten
weichensieab durch zwei bewegliche Bugelhenkel 10 ist es bei der Kleinheit der C. (innerer Durch-
und durch das Pehlen der Ringe. Die Fusse sind messer kaum 0,14) unmSglich.
ganz wie dort; an einem Exemplar sind sie auch
mit einer Keliefflgur, einem ruhenden Silen, ver-

ziert. Deckel aind nicht erhalten; z^ei ganz
gleiche, zusammen gefundene Exemplare haben
glatte Wande, ohne andere Verzierungen als die

Attachen der Fusse und Henkel, das dritte oben
und unten einen Ornamentstreifen , der als eine

Erinnerung an den Bronzebeschlag der Holz-C

Derselben phoinikischen oder unter phoiniki-

schem Einfluss stehenden Kunstrichtung, aber einer

etwas spateren Zeit gehSren zwei in Chiusi ge-

fundene Elfenbein-C. an. Die eine ist abgebildet

Mori. d. Inst. X 39 a, 1. 1 a (dazu Ann. d. Inst. 1877,
379). Schumacher 52, wo weitere Litteratur;

iiber die andere s. Helbig Bull. d. Inst. 1878,
130. Die erstgenannte ist in abwechselnd breitere

gefasst werden kann. Auch hier wurde an einigen20 und schmalere Horizontalstreifen geteilt, jene mit
Eesten beobachtet, dass der Deckel eingriff. Mit
diesen C. , ubcr deren Inhalt nichts beobachtet
werden konnte, stimmt die napoleonische(Sch fine

nr. 16) iiberein durch die beweglichen Bugelhenkel
und den eingreifenden Deckel. Diesen hat auch
die flcoronische und die C. Sehone nr. 19. 27—29
(vgl. o. S. 2600); alien diesen gemeinsam sind

etwas schlankere Verhaltnisse als sonst die prae-

nestiner C. zu haben pflegen. Man erkennt da-

figiirlichen Darstellungen , diese mit Ornamenten
ausgefiillt. Das Gefass war aus Holz, mit Elfen-

bein bekleidet, ohne Henkel und Fusse; es stammt
aus einem Grabe der Mitte des 6, Jhdts. Die
andere C. hat nur zwei Streifen mit Tierflguren.

Dass C. aus Elfenbein oder Knochen demselben
Zweck dienten wie die praenestiner C, beweist

die in einem Grabe bei Vulci gefundene viereckige

C, Bull. d. Inst. 1880, 211, welche Kamme und
her (Schumacher 37) nicht ohne Wahrschein- 30 ein Discerniculum enthielt, wahrend ein Spiegel
lichkeit in ihnen eine etwas altere Gruppe. Es in der Nahe gefunden wurde.
ist aber gut, sich der Unsicherheit eines solchen

Schlusses bewusst zu bleiben: wie im 5. Jhdt.

und wie zur Zeit der napoleonischen und ficoro-

nischen C, so konnten bis in die Zeit der spate-

sten praenestinischen C. die Form mit und die

ohne Biigelhenkel neben einander iiblich sein.

Eine noch altere Vorstufe bezeichnet die Silber-

C. des capitolinischen Museums, Sehone nr. 70.

In noch altere Zeit fiihren einige sehr kleine

(HOhe 0,155 und 0,17, Durchmesser 0,11) cylinder-

formige Gefasse, die bei Bologna in vor den Be-
ginn des Verkehrs mit den Griechen fallenden

Grabern
(
,Villanovaperiode'

)
gefunden wurden,

Schumacher 40ff. Die Wande sind aus einer

Platte zusammengenietet und haben getriebene,

in einem Falle figiirliche Verzierungen ; zwei hat-

HelbigFiihrerI614, abgeb. Mon. d.Inst. VIII 26, 40 ten bewegliche Biigelhenkel , eine dritte nicht;
danach bei Schumacher 39, wo die weitere
Litteratur. Sie wurde gefunden in einem prae-
nestinischen Grabe zusammen mit Gegenstandeu
der Culturschicht, die man nach dem caeritischen

Grabe Regulini-Galassi zu bezeichnen pflegt, also

aus dem Ende des 7. oder der ersten Halfte des
6. Jhdts. v. Chr. Ihre Verzierungen zeigen starken

orientalischen , speciell (namentlich in dem Pal-

metten- und Lotusband zu unterst) mesopota

dagegen ist hier der mit einem einfachen Griff

versehene Deckel erhalten. Keine derselben hat
Fusse , Ringe oder Deckelflguren. Ausser den

Bronzeexemplaren fanden sich auch zahlreiche

Nachbildungen in Thon. Mit einer dieser C. wurde
ihr Inhalt gefunden: zwei grosse Bronzcnadeln

mit knOchernen Kopfen. oine Bronzefibel und ein

Spinnwirtel (Not. d. sc. 1890, 137). Uberhaupt
wird wohl anzunehmen sein, dass diese kleineren

mischen, ohne Zweifel durch Phoinikier ver- 50 C, so auch die praenestinische Silber-C, zur Auf-
mittelten Einfluss. Ob sie von Phoinikiern oder
von Griechen unter phoinikischer Einwirkung ge-

fertigt ist, hat sich nicht festetellen lassen. Der
cylinderformige Behalter ist aus Holz und mit
aufgenagelten Silberblechstreifen bekleidet. Und
zwar hat die Wand der C. nur oben und unten
einen geschlossenen Blechstreifen, oben mit Tieren,

unten mit Palmetten und Lotus verziert. Diese
sind, wie auch die Verzierungen des rlaclien Deckels

bewahrung von Schmuekgegenstanden, nicht, wie
die spateren, des Badegerates dienten.

b) Gerippte Cisten (eiste a eordoni). Litte-

ratur: Gozzadini Scavi Arnoaldi-Veli 38ff. Vir-
chow Ztschr. fiir Ethnol. 1874, (141). Zannoni
Scavi della C'ertosa 233ff. Helbig Ann. d. Inst.

1880, 240ff. Schumacher42ff. MarchesettiNe-
crop. di S. Lucia 185ff. Dies in grosser Zahl nament-
lich in den Grabern bei Bologna gefundene Gerat

(Palmetten und Lotus, in der Mitte ein Stern), 60 hat mit den praenestiner C. in der Form nur eine

in flachem Relief herausgetrieben und graviert.

Der mittlere Teil der Wand zeigt zwei Tierstreifen,

in denen zwischen den Tieren der Grand heraus-

geschnitten ist. Die Disposition ist also von der
der spateren C. nur dadurch verschieden , dass
die mittlere Flache in zwei Streifen geteilt ist.

Ein wesentlicherer Unterschied ist es, dass weder
Fusse, noch Ringe, noch Deckelflguren vorhanden

entfernte Verwandtschaft und trennt sich ausser-

dem von ihnen durch die zum Teil ganz ab-

weichende Benutzung und durch sein ganz anderes,

viel gr8aseree Verbreitungsgebiet. Es ist ein

cylinderformiges Bronzegefass, verziert durch ge-

triebene vorspringende Rippen, ohne Ftisse, bald
mit zwei beweglichen Bugelnenkeln, bald mit zwei
an die Wande angenieteten Griffen. Man unter-

ti

scheidet, an die Bologneser Funde ankniipfend,

zwei Gattungen (Gozzadini 48). Die altere,

.palaeoetmskische', ist kleiner; die Rippen, funf

bis acht, stehen so weitlaufig, dass zwischen

ihnen Platz bleibt fiir Verzierungen, entweder

figiirliche oder ornamentale (geometrischen Stils),

meist graviert, seltener getrieben. Diese Gat-

tung gehort der Zeit des geometrischen Stils

(Villanovaperiode) an. Nur das alteste Exemplar

(Scavi Benacci I), mit Bugelhenkel (Zannoni 10

236f. Schumacher 42) diente als Aschen-

urne; die iibrigen fanden sich als Beigaben;

ebenso in diesen alteren Grabern zahlreiche Ge-

fasse gleicher Form aus Thon. Man streitet, ob

die Thongefasse den Bronzen nachgebildet waren

(Pigorini Bull, di paletnol. ital. Xin 1887,

73f. Schumacher 44) oder umgekehrt (Zan-

noni 234. Marchesetti 187, 7). Diejiingeren,

,etruskischen', sind grfisser, 0,20-0,40 hoch, Durch-

messer bis 0,43, mit 9 bis 15 enger stehenden 20

Rippen. Sie genCren, soweit aus mitgefundenen

Gegenstanden, namentlich Vasen, hat geschlossen

werden kOnnen, dem 5. Jhdt. v. Chr. an, und

dienten, namentlich in Italien, durehausalsAschen-

urnen; so auch in Hallstatt. Dagegen gilt dies

nicht fur die weiter nOrdlich gefundenen, und es

ist nicht wahrscheinlich, dass das Gerat fiir diesen

Zweck erfunden sein sollte. Besonders bemerkens-

wert ist der Fund einer solchen C. bei Priment-

dorf, Prov. Posen, weil diese bronzene Scrmrack- 30

saehen enthielt, also einem ahnlichen Zweck diente,

wie die praenestiner C. (Virchow 143). Thon-

cisten kommen in diesen jfingeren Grabern (mit

schwarz- und rotflgurigen Vasen) nicht mehr vor.

Das Verbreitungsgebiet der gerippten C. ist

sehr gross. TJbersicht der 1893 bekannten bei

Marchesetti 190ff. Danach fanden sich weit-

aus die meisten (51) in den Grabern bei Bologna,

12 im iibrigen Oberitalien, 21 in Istrien, 4 in

Mittelitalien, 6 in Siiditalien (2 aus Cumae, eine 40

unbekannter Herkunft im Neapler Museum, die

beiden anderen aus Nocera und Rugge in Apulien),

47 nSrdlich der Alpen, nordlich bis zum Unter-

lauf der Weser, westlich bis ins Ostliche Frank-

reich, Pstlich bis nach Ungarn. tiber Herkunft

und Fabrieationscentrum dieser C. ist bis_ jetzt

keine Einigung erzielt. Nach Gozzadini und

Zannoni ist es die Gegend von Bologna, nach

Helbig (vgl. auch v. Duhn Rom. Mitt. II 1887,

269) Cumae; nach Schumacher waren sie auf50

dem Landwege iiber Istrien aus der Balkanhalb-

insel nach Italien gekommen und dann hier an

mehreren Orten fabriciert worden. Dass fur Italien

das Pothal das alteste Centrum ist, wird dadureh

wahrscheinlich, dass die .palaeoetruskischen' C.

hier in eine Zeit hinaufreichen, fiir die ein Verkehr

mit Unteritalien nicht anzunehmen ist, dagegen

wohl noch in Picenum (Ann. d. Inst. 1881, 219),

nicht aber in Unteritalien vorkommen, hier viel-

mehr sich nur der Typus des 5. Jhdts. findet. 60

Durch Beobachtung des entschiedenen Vorwiegens

der C. mit Biigelhenkeln im Norden einschliess-

lich des Venetianischen, der mit festen Griffen

im Sfiden einschliesslich- Bolognas, kommt Mar-

chesetti zu der Annahme zweier Centren, in

Bologna und in Venetien.

Den gerippten C. steht nahe die bei Moritzing

in Siidtyrol gefundene, Orgler Archaeol. Notizen

aus Siidtyrol I. II, Progr. Bozen 1866, 71. Conze
Mon. d. Inst, X 6; Ann. d. Inst. 1874 , 164.

Wieser Ztschr. des Ferdinandeum 1891, 311,

Taf.IVl. Schumacher61. Ihre Wande sind durch

die Rippen in vier breitere und vier schmalere

Streifen geteilt; die breiteren enthalten figiirliche

Darstellungen : Wagen, Reiter, Pferde, Tiere, die

etwa wie Hirsehe oder SteinbOcke aussehen; die

Einteilung ist sehr ahnlich der oben S. 2604 er-

wahnten Elfenbein-C. Ahnliche Darstellungen

auf dem Deckel um ein rundes Mittelfeld. Die

rohe Zeichnung der getriebenen und gravierten

Figuren beruht nicht auf hohem Alter, sondern

autdem^auerlichen Charakter dieser Kunstflbung:

durch den Vergleich mit besser datierten Monu-

menten einer anderen Classe, den Situlen, ergiebt

sich als Entstehungszeit das4. Jhdt.(Schumacher
a. O.). Die C. wurde in Fragmenten gefunden;

es scheint nicht sicher zu sein, ob sie Biigel-

henkel (Conze) oder feste Seitengriffe (Wieser)

hatte.

Dass die beiden Typen der gerippten und der

praenestiner C. auf einander einwirkten und in

einander iibergingen, zeigt eine aus einem der

Zeit der praenestiner C. nicht feme stehenden

Grabe bei Vulci stammende C; dieselbe hat als

Decoration nur vier herausgetriebene Rippen, runt

aber auf mit einem Gorgoneion verzierten Fiissen

ganz nach praenestinischer Art. [Mau.]

Cisterna, Mxxog, Ma/^'j?, vereinzelt auch

v^oSoxn (Aristot. polit. VII 11), ein unterirdisch,

also krihl gelegener, und mit hydraulischem Stuck

ausgestrichener Behalter zum Sammeln und Auf-

bewahren von Fliissigkeiten , hauptsachlich von

Trinkwasser, aber auch von Wein und 01 (Suid.

Phot. s. kaxxog. Xen. anab. IV 2, 22. Digest.

XLVII 2, 21 § 5), wahrend lams das oberirdische

und offene Bassin (vgl. cisterna frigidaria Pe-

tron. 73 das kalte Bassin im Bade) zum Tranken

des Viehes bezeichnet und die cisternenartigen

Komkeller aeiooi, siri heissen; von den C. sind

auch die oastella innerhalb der Wasserleitungen

zu unterscheiden , die teils zur Sicherung der

Leitung, teils zur Verteilung des Stromes in ein-

zelne Rchren dienen (dividicula). Cisternen waren

iiberall anzulegen, wo es an fliessendem oder an

Quell- und Brunnenwasser lehlte. Die rOmischen

Autoren schreiben dafiir einen oblongen Grundriss

und, falls sie nicht in gewachsenem Felsen aus-

gehohlt sind, besonders sorgfaltige und solide Aus-

mauerung der Wande und des Fussbodens vor;

Estrich (pavimentum testacwm) und Verputz

(opus Signinum) soil mit gebranntem Thon ver-

mischt, d. h. hydraulisch, sein. Man pflegt im

Verputz alle Winkel nnd Ecken abzurunden. Zum
Verschmieren der Risse werden Kittrecepte mit-

geteilt. Oben miissen die Behalter zugedeckt

sein. Bestimmt sind die Cisternen hauptsachlich

fur Regenwasser, das von den Dachern. unter Um-
standen auch von anderen fiber den Cisternen

gelegenen Stellen gesammelt und in ThonrShren

(tubi fietilts) hineingeleitet wird. Sind zwei oder

drei Cisternen passend neben einander gelegt wor-

den. so konnen die vorderen als Klarbassins dienen

und das Wasser kann aus der einen in die an-

dere durch Filter (per colum) gelassen werden.

Um es in Bewegung zu halten, wird empfohlen,

Aale und Fische in die Cisternen zu setzen (He-
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rod. Ill 9. VI 119. Varro r. r. I 11. 2. Vitruv
VHI 7,4, im Auszuge bei Plin. n. h. XXXVI
173. Colum. I 5, 2. Pallad. I 16. 17. Digest.
XLIII 22). Von den angeblichen Vorziigen und
den wirklichen Mangeln der aqua cistemina han-
delt Plin. n. h. XXXI 31—34 (z. T. nach Thco-
phrast). Erhalten sind in alien Landern der an-
tiken Kultur zahllcse Cisternen aus alien Zeiten,
teils grubenartig oder flaschenfOrmig aus dem

latum in ludis pro citeria atqiie cum speeta-
toribus sermoeinaturu-m'} (Jordan Caton. frg.

orat. rell. 40, 6 p. 58). Ihre Haupteigenschaft
war also Geschwatzigkeit, was zu der verf,ehlten

Ableitung von xixxa (Elster) und egeTv (reden)
Veranlassung gegeben haben mag. F o r c e 1 1 i n i

leiic. u. d. Worte. Argoli zu Onuphr. Pan-
vinius De ludis circens. II 2 (Graevii thes.

antiqu. Bom. IX 349) will aus Martial. XIV 182
Felsen geschnitten, teils in regelmassigerer Ge- 10 schliessen , dass die C. eine thOnerne Maske ge-
stalt unter der Erde aus Quadern oder in Incer-
tum gebaut. Die zum Privatgebrauch bestinvm-
ten liegen meist unter den Peristjlien oder Im-
pluvien der Hauser (vgl. Varro a. a. 0.; jso z. B.
in Alexandria, wo sie mittels vjiovo/ioi aus dem
Nilcanal gespeist wurden, in Delos, in Soluntum,
in Pompeii) und haben zum Schopfen eine mit
einem Puteal eingefaaste Offhung; grOssere fur
Bader und andere OiFentliche Zwecke bestimmte

wesen sei, in die jemand hineingekrochen sei und
dann herausgesprochen habe. Da in dem Epi-
gramme jeder Hinweis auf die G. fehlt, ist diese
Vermutung haltlos. Friedliinder bei Mar-
quardt-Wissowa E. St.-V. III2 509.

[Pollack.]

Citbarigta portus, in Gallia Narbonensis,
Plin. n. h. Ill 34. Itin. mar. 506 a Githarista
portu Aemines positio. Neben Gargaria genannt

Cisternen, zum Teil hochst ansehnliche Banten, 20 in einem Brief des Papstes Zosimus vom J. 417
sind meist durch Zwischenwande in mehrere Kam- '" '
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mern geteilt, oder wenn der Eaum ungeteilt ist,

wird die Decke von Pfeilern getragen. Je nach
dem Alter der Cisterne besteht die Decke aus
Steinplatten oder nach remischer Art aus einem
Gewolbe. Mehrere Beispiele aus alteren Tubli-
cationen wiederholt bei Daremberg-Saglio
Dictionn. I 1208ff. [Puchstein.]

Cistra, Ort im mediseh-assyrischen Grenz-
gebiet, Geogr. Eav. p. 53, 4. [Tomaschek.] 30

Cistrope (var. Cristope), Ortschaft sei es in

Indien, sei es in Ariana, Geogr. Eav. 46, 12; vgl.

64, 18 Strippa. [Tomaschek.]
Cistuia (KwTovia) liest C. Mtiller bei Pfcol.

II 11, 12 mit einem Teil der Hss. ; Stadt im
inneren Germanien (Ziillichau ?). Friihere laseu
'Aorovia. [Ihm.]

Citania, Ort im hispanischen Callaecien. Im
Thai des Flusses Ave, sudlich von Bracara, liegen
am linken Ufer, den rOmischen Badern von Vi- 40 vor den Gerichten. Sie bezeichnet'sTchselbs't afs

(Mansi IV 360). Das heutige Dorf Ceyreste
bei La Ciotat (arrond. Marseille), das aber nicht
direct am Meere liegt. Jullian Bull, epigr. V
166. Desjardins Geogr. de la Gaule I 181.
187. 190. II 83. 169. Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. v. Der Name ist wohl griechischen Ur-
sprungs. S. auch Cecylist rium. Herzog
Gall. Narbon. 17 beruft sich irrtumlich auf Caesar
und Steph. Byz. [Ihm.]

Cithenus mons, am Wilstenrande von Parthia,
Plin. VI 44. [Tomaschek.]

Citicius, an den ein Eescript des Kaisers De-
cius vom J. 249. Cod. lust. X 16, 3. [Groag.]

Citiergesetz ist die wenig zutreffende, aber
heute allgemein iibliche Bezeichnung der im Cod.
Theod. I 4, 3 enthaltenen, an den romischen Senat
gerichteten Constitution der Kaiser Valentinian III.

und Theodosius II. vom 6. November 426 Tiber

die Geltung der Schriften der rOmischen Juristen

zella gegeniiber. auf den Vorbergen der Serra
de Falperra eine Beihe vorrOmischer Nieder-
lassungen, deren eine den auch sonst im nord-
lichen Portugal fur alte verlassene Stadte ge-
brauchten Namen C. fiihrt (CDL II 896, wo die

Litteratur verzeiehnet ist). Eeste der Mauern,
Strassen, Hauser, eine Anzahl kurzer lateinischer
Inschriften, sowie zahlreiche Topferscherben , be-
weisen, dass der Ort in romischer Zeit bewohnt

Stiick eines grOsseren Gesetzes (post alia), und
von den verschiedenen uns erhaltenen, an dem-
selben Tage und Orte (Eavenna) verabschicdeten
und in gleicher Weise adressierten Erlassen (H a n e 1

in d. Ausg. d. Cod. Theod. z. d. St. Ki tiger 263,
13).mogen diejenigen. welche sich auf die Anwen-
dung der kaiserlichen Constitutionen in der Praxis
beziehen (Cod. lust. I 14, 2. 3. 19, 7. 22, 5) viel-

leicht ein Ganzes mit unserem Fragment gebildet
war. Der Name kann nicht, wie man irrtumlich 50 haben, so dass wir es mit einem die Geltung der
annahm, aus dem lateinischen civitas entstanden
sein, sondern enthalt wohl die Verstiimmelung
eines alten Naniens , wie aus Igaeditani gebildet
wurde Idanha, und ahnliches. Der Ort bietet

ein gates Beispiel fur die in jenen Gegenden nicht
seltenen vorromischen , aber noch in romischer
Zeit bewohnten Niederlassungen der einheimi-
schen Starame l

vgl. Hermes XV 1880, 49ff. 597ff.).

[Hiibner."

Eechtsquellen iiberhaupt regelnden Gesetze zu
thun hiitten.

Zum Verstandnis unseres Gesetzes ist es notig,
»ich die Entwicklung des Juristenrechts in der
Kaiserzeit zu vergegenwartigen. Die bindende
Kraft der Eesponsen der mit dem Jus respon-
dendi begabten Juristen war schon frubzeitig ge-
wohnheitsmassig auf deren in ihren Schriften
niedergelegte Ansichten (sentential et opinion.es

Citeria ist eine jener volkstiimlichen Sclierz- 60 Gai. I 7) iibertragen . und Kaiser Hadrian hatte
figuren, die bei dem feierlichen. die Spiele er-

offnenden Festzuge (s. Pompa) zur Unterhaltung
und Belustigung der schauenden Menge mit auf-
gefuhrt wurden. Fest. ep. 59: Citeria appella-
batur effigies quaedam arguta et loquax ridimli
gratia quae in pompa vehi solita sit. Cato in
M. CaeeUium : Quid ego cum Mo dissertem a-m-
pliitif. qnem ego credo denique in pompa recti-

diesen Zustand in der Weise geordnet, dass er

verfugte, die iibereinstimmende Lehre der Juristen
solle l'iir den Eichter massgebend sein , bei Mei-
nungsverschiedenheiten solle er sich dagegen nach
eigenem Ermessen der einen oder anderen Ansicht
anschliessen (Gai. I 7; Naheres s. im Artikel Ius
respondendi). Diese Geltung (die auctoritas
prudentiuni) blieb den sententiae receptae auch,
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als seit Diocletian das Jus respondendi nicht mehr
verliehen wurde (vgl. den Artikel Innocentius).
Die Parteien verlasen bei den gerichtlichen Ver-

handlTHigen die Stellen aus den Schriften der

patentierten Juristen (und der in Betracht kom-
menden kaiserlichen Constitutionen), wodurch sie

ihren Ansprucli zu stiitzen oder den des Gegners
zu Fall zu bringen suehten. Dies reeitare wird

in unserem Gesetz ausdrilcklich erwahnt, begegnet
aber auch sonst als etwas ganz regelmassiges

;

vgl. Paul. sent. V 25, 4. Cons. IV 2. 5. Cod.
lust. VI 61, 5 pr. lust. Const. Hose 3; Summa
3 ; Gordi 5 ; Tanta 22 ; weitere Nachweise s. bei

Mitteis Eeichsr. u. Volksrecht 138f. Wilcken
Ztschr. d. Sav.-Stfg. XVII 160. Doch ergaben

sich allmahlich manche Schwierigkeiten fur die

Prasis: zunachst lag eine solche schon in der

Menge der in Betracht kommenden Schriften (eopia

immensa librorum Const, de Cod. Theod. auct.

1), sodann in der Frage, welche Juristen das Jus
respondendi gehabt hatten, denn nur deren Schrif-

ten konnten Geltung beanspruchen. Auch die

Zuverlassigkeit der vorgelegten Texte Mess oft zu
wiinschen iibrig — bei Processen, in denen es

sich urn Tausende handelte, raochte es sich schon
einer Falschung lohnen — , und schliesslich hot
die Litteratur eine unubersehbare Menge von
Streitfragen : die Zeiten aber, in denen man vom
Eichter erwarten durfte , dass er sich hierriber

eine eigene Ansicht bilden werde, waren voriiber.

In alien diesen Punkten suchte das C
4

eine

bestimmte Ordnung durchzufuhren. Doch bietet

seine Auslegung manche Schwierigkeiten. Klar
ist zunachst die Art der Eegelung der Contro-

versen: die Stimmen der dem Gericht vorliegen-

den Juristen, welche sich in ihren Schriften Tiber

die betreffende Eechtsfrage ausspracheu, sollten

gezahlt werden und die Ansicht der Mehrhcit
sollte gelten; bei Stimmengleichheit sollte Pa-
pinian, wenn er sich unter den vorgelegten Ju-

risten befand, den Ausschlag geben, andernfalls

der Eichter freie Hand haben. Den Noten des

Paulus und Ulpian zu Papinians Schriften (vgl.

Bd. I S. 575) wurde einem alteren Gesetze des

Const antin vom J. 321 (Cod. Theod. I 4. 3) ent-

yprechend die Geltung versagt. Schliesslich wurde
verfugt, dass des Paulus Sententiae immer mass-

gebend sein sollten , so dass also , wenn sich in

diesem Werke eine Ausserung fiber die betreffende

Frage fand, uberhaupt keine Stimmziihlung vor-

genommen.wurde (vgl. den Art. Iuli us Paulus).

Die Frage, welche Juristen bei der Stimm-
zahlung in Betracht kommen sollten, wurde fol-

gendermasseD geregelt: Zunachst sollten alle

Schriften des Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian und
Modestin Geltung haben: Papiniani Pauli Qaii
Ulpiani ttque Modestini scripta universa fir-

mamus ita. ut Gaium quae Paulum Ulpianum
et lyunctos eomiietur auctoritas, lectionesque ex

omni eim opere recitentur. Dann folgen die

Worte: Eorum qiwque scientiam quorum trac-

tatus (hierbei scheint an tlberarbeitungen friiherer

Juristen durch die Vorhergenannten , z. B. der

libri posteriores des Labeo durch Iavolenus, oder

seiner xi&ava durch Paulus [Vgl. Bd. I S. 2551ff.]

gedacht zu sein) atqw sententias (gelegentliche

Citate) praedieti omnss suis operibus miscuerunt
ratam esse eeiisenivs ut Seaevolae Sabini hdiani

atque Mareelli omniumque qtios Mi (die Citieren-

den: Papinian u. s. w.) eelebrarunt, si tamen
eora>»(der Citierten: Scaevola u. s. w.) libri prop-
ter antiquitatis incertum eodieum eollatimie

firmentur. Die Kaiser wollen augenscheinlich

die Juristen zur Stimmzahlung zulassen, welche

das Jus respondendi besessen haben. Dass ihre

Worte diesen Sinn haben, zeigt deutlich die ent-

sprechende Vorschrift Iustinians an die Compi-
lOlatoren seiner Digesten (Const. Deo 4): Iubemus

igitur vobis antiquorum prudentium , quibus
auetoritatem conscribendarum interpretandarwm-
que, legum sacratissimi prineipes praebuerunt,
libros ad ius Romanum pertinentes et legere et

elimare, ut ex his omnis materia colligatur . . .

Quia autem et alii (d. h. solche , die kein Jus
respondendi hatten) libros ad ius pertinentes

seripserunt, quorum scripturae a nullis auotori-

bus receptae nee usitatae sunt, neque nos eorum
20 volumina nostrum inquietare dignamur sanetio-

nem. "Und dem entsprechend heisst es in dem
Einfahrungsgesetz zu den Digesten (Const. Ae-
drnxsv [der griechische Text spricht noch deut-

licher als der lateinische] 20) : Nofto&hag 8k rjxoi

voftmv SQ/tr/vevzas ixeivovg rj&goioaftev o'i Jiapa

jidaiv dsdoxipaopevot xaftsoraoiv xal tovs Zujiqo-

o&sr dosoarteg avroxQaxoQag xal xfjg naQ 1

kxsivrov

rv/^dt'Tsg fivrjfirjg • et yaQ xtg xwv oi'/i xotg sia-

/.aioig vopo&iraig yva>Qi^mjisvo>v iaxiv , xovxo) de

30 xfjg jxgog rovxo xo fliflXlov fiexovaiag cbxijyoQsvaa-

jiev ' xaoiv ye. pr\v xoTg hnav&a xsiftsvoig ptav

xagw xe. xai d£iav dsdcbxa/xev , oiidevi psl^ovog

av&svxlas naQa xov txepov (pcXoxcptj&ctatjg ; dass

hiermit auf das C. hingewiesen wird, ist zweifel-

los. Die Worte der Const. Deo 4 quorum scrip-

turae a nullis auetoribus receptae nee usitatae

sunt enthalten den Schliissel fiir das Verstandnis

der obigen Stelle des C. Man nahm an , dass

die Juristen mit Jus respondendi (iuris auetores,

40 vofiaftixat) nur solche Juristen citiert hatten, die

ebenfalls das Jus respondendi besessen hatten.

Von Papinian , Paulus , Gaius , Ulpian und Mo-
destin stand es fest oder wurde es als feststehend

angenommen (vgl. den Art. Gaius), dass sie jenes

Privileg gehabt hatten. Demgemass bestimmten
die Kaiser, dass ausser diesen fiinf Koryphaeen
die Schriften derjenigen Juristen vor Gericht Gel-

tung haben sollten, welche bei jenen angefuhrt

wurden. Nicht aber enthalten ihre Worte — wie

50 oft behauptet ist — eine Beschrankung auf die

bei den Koryphaeen vorkommenden Stellen der

iibrigen Juristen; eine Auslegung, welche iibrigens

auch durch den Schluss des Satzes ausgeschlossen

ist: Die scientia der Citierten soil massgebend
sein si tamen eorum libri . . . eodieum collations

confirmeutur. Eorum libri konnen nur die Ori-

ginaltexte der Citierten (Tulian u. s. w.) sein.

grammatisch ist keine andere Erklarung mOglich.

Von Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian und Modestin

60 hatte man jedenfalls feststehende Texte bei den

Gerichten zur Hand, oder man beniitzte sie aus

Sammlungen, wie die vaticanischen Fragmente
und die Collatio, deren Citate als authentisch ge-

golten zu haben scheinen. Von den ubrigen aber

waren ohne Zweifel die Originaltexte viel seltener,

und in jenen Sanrmlungen werden sie nicht ex-

cerpiert ihochstens Vat. frg. 90—93 konnte Zweifel

erregen. ware dann aber eine vereinzelte Aus-
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nahme). Oberhaupt scheint ihre Heranziehung
in der Praxis recht selten vorgekommen zu sein

(vielleicht liegt eine solche den Constitutionen

Iustinians im Cod. VI 61, 5. VII 7, 1. VIII 47,

10 pi, zu grunde; indessen ist auch moglich, dass

diese Entscheidungen sich nicht aus der Praxis,

sondern bei Gelegenheit der Revision der juristi-

schen Streitfragen durch den Kaiser ergaben ; und
das letztere dlirfte auch bei den sonstigen Er-
wahnungen von Juristen ausser den Koryphaeen
im Cod. lust, der Fall sein; vgl. H 18, 24. Ill

33. 15, 1. IV 5, 10 [hier sind die Citate des

Marcian, Celsus, Iulian aus Ulpian und Papinian
entnommen]. V 70, 7, 1. VI 26, 10 [Sabinus sicher

aus zweiter Hand], VI 29, 3 [Sabiniani ebenso],

samtlich aus den J. 530—531). Dass die Com-
pilatoren Iustinians bei der Abfassung der Di-
gesten ihren Kreis sehr viel weiter zogen, wird
uns als eine ganz besondere, der bisherigen Praxis

widerspreehende wissenschaftliche That bezeichnet

(Const. Tanta 17. 18: Homines etenim qui antea
lites agebant, licet multae leges fuerant positae,

tamen ex paucis lites perferebant vel propter
inopiam librorum . . . vel propter ipsam insci-en-

tiam . . . In praesemti autem consummations no-
strorum digestorum e tantis leges eollectae sunt
vohtminibus, quorum et nomina antiquiores ho-

mines — non dieimus neseiebant, serf — nee

unquam audiebant. So erklart es sich, dass die

Kaiser im C. befahlen, die vorgelegten Texte der

Juristen ausser den Koryphaeen mussten durch
Vergleichung mit zuverlassigen Esemplaren (etwa
mit solchen, die bei hCheren Gerichten, auf den
Rechtsschulen oder in grOsseren Bibliotheken vor-

handen waren) sicher gestellt werden.

Aus unserer Auffassung des C. ergiebt sich,

dass aus den Texten der Koryphaeen immer nur

deren eigene Meinung entnommen werden konnte,

mit andemWorten, dass wenn beispielsweise Ulpian

den Labeo fur und den Iulian und Pomponius gegen
seine Meinung anfiihrte, nicht zwei gegen zwei,

sondern nur die eine Stimme des Ulpian gezahlt

wurde, dass die abweichenden Ausserungen nur
dann in Betracht kommen konnten, wenn sie in

den sichergestellten Texten des Iulian und Pom-
ponius selbst nachgewiesen wurden. Selbstver-

standlich ist dabei einerseits, dass wenn Ulpian
die Meinung des Iulian als, die seinige vortrug

(lulianus ait, gleichviel ob mit oder ohne den
Zusatz hoc terum puto dgl.), sie auch als solche

gerechnet wurde, und andererseits, das* die Par-
teien nicht auf solche Ausspruche des Iulian

u. s. w. , welche bei den Koryphaeen referiert

waren, beschrankt sein sollten ; nur fur die Frage,

ob jene Juristen tiberhaupt Geltung beanspruehen
konnten, nicht fur ihren Inhalt waren die Citate

der Koryphaeen massgebend. Die Kaiser wollten

also nicht — und wahrscheinlich traten sie da-

mit einem in der Praxis vorkommenden Miss-

brauch entgegen — , dass man die Meinungen
der Koryphaeen aus den von ihnen selbst citier-

ten abweichenden Aussprtichen anderer Juristen

widerlege, wie sie ja auch vorgeschrieben hatten,

dass die Noten der Spateren zu Papinian (zu den
iibrigen Koryphaeen flnden sich keine) ausser Be-

tracht bleiben sollten. Eine Bestatigung findet

diese Auffassung durch die Digesten Iustinians:

dieser Kaiser versichert uns, dass sich in seinem

Werke keine widersprechenden Ansichten fanden
(Const. Deo 8; Tanta 10. 15); die innerhalb der

Excerpte in grosser Zahl anzutreffenden Contro-

versen kann er also nicht als einen Widerspruch
angesehen haben, Wenn man es fur unschadlich

hielt, sie aufzunehmen, so liegt der Gedanke nahe,

dass die Praxis sie auch bisher, d. h. auf Grand
des C, nicht berflcksichtigte, mit andern Worten
dass man aus den Stellen der Koryphaeen immer

10 nur deren eigene Meinung entnahm. Die Vor-

schrift aber, dass Iulian u. s. w. nur in ihren be-

glaubigten Originaltexten vorgelegt werden durf-

ten, hatte den Zweck, die Controversen nach Mog-
lichkeit zu vennindern, denn bei der Seltenheit

der alteren Werke war deren Herbeischaffung mit
grossen Schwierigkeiten verbunden.

Das C. ist 107 Jahre in Geltung geblieben
— iiber einen Plan seiner Beseitigung s. d. Art.

Codes Theodosianus — ; wir flnden es am
20 Ende des 5. Jhdts. in der sog. Consultatio (7, 3)

erwahnt, und hauftg wird in den Einfiihrungs-

patenten zu den Digesten Iustinians darauf hin-

gewiesen (Const. Deo 5. 6; Tanta 10. 17. 19. 20).

Mit dem Beginn der Gesetzeskraft der Digesten

(30. Dec. 533) trat cs ausser Kraft.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. rCm.

Priv.-E. I 214ff. Puchta Eh. Mus. f. Jurispr.

V 141ff. VI 87ff. (= Kl. jur. Schr. 2844); Inst.

I $ 134. Huschke Ztschr. f. gesch. R.-W. XIII
30 17ff. Sanio Rechtshist. Abh. Iff. Rudorff R,

R.-G. I 202ff. Dernburg Inst. d. Gaius 107ff.

Karlowa R. R.-G. I 932ff. Kriiger Quellen u.

Litt. d. R. R, 262ff. Kipp Quellenkunde d. R.

R. 92f. Padeletti-Cogliolo Stor. d. dir Rom.2

634f. Landucci Stor. d. dir. Rom. 12 255f.

[Jors.]

Citium s. Cetins mons.
Citius (Tac. ann. XV 25) s. CestiusNr. 9.

( itomarae, ein Volk in Ariana, neben Comani,
40 Plin. VI 47 (comarae E, caemarae DF); wohl

gleich Chomarae (s. Chomara). [Tomaschek.]

Citrago s. Melisse.
Citrone. Den Alten war nur eine Citrusart

bekannt, und zwar war diese, wie heute fast aus-

schliesslich angenommen wird, Citrus medica Riss.,

die C. (nicht etwa die in Deutschland meist C.

genannte Limonej. Nur K. Koch (D. Baume u.

Straucher d. alt. Griechenl., 1879, 242) glaubt,

dass es eine bittere Orange, Citrus anrantium

50 fructu amaro, gewesen sei, weil damals uberhaupt

nur zwei Citrusarten existiert hatten. namlich
ausser der genannten noch die Limone. Doch
aus der Beschreibung, welche die Alten nament-
lich von der Frucht sreben, und aus linguistischen

Griinden muss man an der ersteren Annahme fest-

halten (vgl. V. Hehn Kulturpfl. u. HaustiereS

1894, 428f. Willkomm tber Sudfruchte, 1877.

39f. 70f. A. deCandolle D. Ursprung der Kul-

turpfl.. ubers. v. Goeze. 1884, 220f. V. Loret
60 Le cedratier dans Fantiquite, Ann. de la societe

de Lyon XVII 1891, 225—271, auch in Separat-

abdr., Par. 1891).

An den Zweigen der ('. flnden sich Domen
oder auch nicht; in der persischen , zum alten

Medien gehcirigen Provinz Gilan findet sich der

Baum, angehaut und verwildert, mit langen griinen

Domen bewaffnet, wie sie keiner der anderen
Citrusarten zukommen (Willkomm 40f. Hehn
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434). Wie bei den iibrigen Arten tragt der freie

Fruchtknoten der zwittrigen Bliite einen saulen-

artigen Griffel mit halbkugeliger Narbe ; nur der

Wildling Ostindiens hat oft eingeschlechtigeBliiten

(Willkomm 70, 5). Die Frucht, welche im Mittel

1— li/
3 kg. schwer ist und uber 15 cm. lang wer-

den kann, ist langlich und so warzig oder runzelig

wie kaum eine andere Frucht; die Schale wird

his zwei Zoll dick, da ihre innere weisse Schicht,

das eigentliche Fleisch, ausserordentlich entwickelt

ist (Loret 245) und allein geniessbar; der Frucht-

brei, in welchem die Samen eingebettet sind, ist

sparlich entwickelt, lederartig, wenig saftreich

und ungeniessbar, da der Saft eher bitter als sauer

ist. Die Heimat des Baumes iet Ostindien und
Birma, was zum Teil schon im spateren Altertum
bekannt gewesen zu sein scheint, da Hesychios

sagt : KiiQior ' zo 'Ivdixbv ftijXov. Nur dieser Baum
heisst heute in Griechenland fj xir^jjd, die Frucht
to xLtqov, albanes. kitre, bezw. -a (v. Heldreich
Die Nutzpflanzen Griechenl., 1862, 54), auf Ke-
phalonia xirgta (v. Heldreich Flore de Tile de

Cephalonie, 1882, 29) ; auch heisst dieseT Baum
und seine Frucht in Italien (ausser der Ceder)

cedro, in Spanien und Portugal cidra, in Frank-

reich eedrat (bezw. cedratier), in England citron

{citron-tree).

Von den Griechen erwahnt den Baum zu-

nachst Theophrast (h. pi. IV 4, 2. 3 ; bei Athen.

Ill 88 d— f ). Er sagt : ,Medien und Persien ist

eigentumlich der sog. medische oder persische

Apfel. Das Blatt des Baumes ist ahnlich oder

fast gleich dem der avSqax^fj (Arbutus andrachne

L., wofttr Plinius XII 15 und Solinus 46, 4 wohl
mit Rlicksicht auf Theophr. h. pi. Ill 16, 5 unedo
= Arbutus unedo L. setzen; bei Athenaios da-

gegen steht falschlich dvdgd/vrj — Portulaca ole-

lacea L., ausserdem auch noch der Wallnussbaum
und wie bei Verg. g. II 131 der Lorbeerbaum)

;

er hat Dornen wie der edle Birnbaum und der

o^vaxav&og (Mespilus pyracantha L. ?), aber glatte

und sehr spitze und machtige ; die Frucht wird

zwar nicht gegessen, aber ist ebenso wie das Blatt

sehr wohlriechend ; wenn sie zwischen die Kleider

gelegt wird, so bewahrt sie diese vor Wflrmem
(ebenso Oppius bei Macrob. sat. Ill 19, 4. Diosk.

I 166. Plin. a. a. O. Athen. a. a. O. 83 f—84 a);

sie ist auch ntitzlich, wenn jemand Gift getrunken

hat (vgl. u.) , und um den Ateni zu verbessern

(Verg. a. a. 0. 135); wenn man sie namlich in

Bruhe oder dergleichen kocht und das Innere in

Jen Mund ausdriickt und hinunterschlurft, macht
es den Atem angenelrm (ebenso Diosk. Plin. aa.

00.). Der herausgenommene Same wird im Frfih-

jahr in wohl gepflegte Beete gesat und dann jeden

vierten oder fiinften Tag mit Wasser besprengt

;

sobald der Pflanzling erstarkt ist (d. h. nach drei

Jahren nach Pall. IV 10, 12), wird er, wiederum

im Fruhjahr, in ein etwas weiches, feuchtes, nicht

zu mageres Erdreich freihenweise nach Theophr.

h. pi. I 11, 4) umgepflanzt. Der Baum tragt zu

jeder Jahreszeit Friichte (ebenso c. pi. I 11, 1.

18, 5). Diejenigen von den Bluten, welche, wie

ich gesagt habe (h. pi. I 13, 4), gleichsam eine

hervorragende Spindel (d. h. einen Griffel) in der

Mitte haben, sind fruchtbar, die andern nicht. Er
wird aber auch wie die Dattelpalme in durch-

lOcherten Topfen herangezogen (die?er Passus fehlt

bei Athenaios und scheint verdachtig). Dieser

Baum also wachst in Medien und Persien.' ,Die

Kerne liegen getrennt von einander in Reihen (h.

pi. I 11, 4).' Dass alles, was Theophrast sagt,

sich auf Asien bezieht, geht nicht nur aus seinen

eigenen Worten, sondern auch aus dem, was Ver-

gil (a. a. 0.) ihm entnimmt, hervor. Ja man
konnte , obwohl die Schilderung Theophrasts im
iibrigen sehr detailliert ist, zweifeln, ob er selbst

10 schon die Frucht gesehen hat, da er geTade diese

nicht beschreibt. Doch kamen nach einem Zeit-

genossen desselben, dem Komiker Antiphanes (bei

Athen. Ill 84 b), damals sehen C. nach Griechen-

land, wenn auch als etwas sehr Seltenes. In seiner

KomOdie Boiotia schenkt jemand einem M&dchen
drei sehOne Apfel mit den Worten, dass der Same
neulich von dem Konige (Alexander) nach Athen
geschickt sei. Da sowohl von ihm als seinem

Nachahmer Eriphos (ebd.) diese Apfel fur iden-

20 tisch mit den Hesperiden- oder goldenen Apfeln

erklart werden, so konnen es schon deshalb C.

gewesen sein, weil diese auch spateT Ofters mit
jenen identiflciert werden (Iuba bei Athen. Ill

83 b. Mart. XIII 37. Anonym, de citro bei Bah-
rens Poet. lat. min. TV 349 = Riese I 169.

Corp. gloss, lat. II 315, 24. HI 26, 22. 358, 75.

442, 9. 562, 69 ; vgl. auch iiber die Abbildung

eines Baumes in der Gestalt einer Aurantiacee

mit Quittenapfeln in den Fresken der Villa der

30Livia Meller Rem. Mitt. V 1890, 79), und weil

andrerseits der Pflrsich, an welchen man als per-

sischen Apfel denken konnte, urns J. 300 v. Chr.

noch nicht in Europa bekannt war. Doch dass

der C.-Baum damals in Griechenland kultiviert

sei und vortreffliche Friichte getragen habe, wie

Loret (a. a. 0. 228) meint, geht wohl aus den

genannten Stellen nicht hervor; denn die Mit-

teilung von dorthin geschickten Kernen kann doch

nur als der Scherz eines Komikers aufgefasst

40 werden, wie etwa der Remer Trimalchio auch

seine C. und seinen Pfeffer auf seinen eigenen

Landereien gewonnen haben sollte (Petron. 38).

Was aber die Abfassungszeit der die Kultur der

C. behandelnden Kapitel in den Geoponica (X 7

—10. 76, 7. 9) betrifft, so befindet sich Loret
in einem verhangnisvollen Irrtum. So glaubt er,

dass z. B. das ganze Kapitel X 76, ohne uber-

arbeitet zu sein, den Diophanes von Mkaia, wel-

chen er zu Anfang statt Mitte oder Ende des

501. Jhdts. v. Chr. ansetzt, zum Verfasser habe,

und kommt, weil in diesem Kapitel (§ 9 u. 10)

Didyinos von Alexandreia und Florentinus erwahnt

werden, zu dem Schhiss, dass diese spatestens

am Ende des 2. Jhdts. v. Chr. gelebt hatten

(S. 250), wahrend Didymos nach 316 n. Chr. (Nik-

las zu I 5, 5. Gemoll Untersuchungen ubeT die

Quellen der Geoponica, 1883, 170) und Florentinus

um 218 n. Chr. (Gemoll 170f.) anzusetzen ist,

Nicht nur Vergil (a. a. 0. ; vgl. Serv.) kennt die

60 Frucht nur als medische , sondern Plinius sagt

noch, dass trotz vielfacher bei andern Volkern ge-

machten Versuche der Baum (malus Assyria, quam
alii Medicam vocant) nur bei den Medern und

Persern fortkomme (XII 16). Zwar erleiden diese

Worte durch eine andere Stelle (XIII 103), wo

er sagt, dass deT Baum eine Frucht trage, welche

den einen durch seinen Geruch und seine Bitter-

keit widerlich sei, von andern aber begehrt werde.
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und dass er auch die Hauser ziere , eine Ein-

schrankung , aber doch nur in dem Sinne , dass

der Baum ausserhalb Mediens zwar als Zierbaum
diene, aber keine Fruchte trage, wenn diese auch

schon in Buropa wohl bekannt waren. Denn
wieder an einer andern Stelle (XVI 135) heisst

es bei ihm , dass der in Assyrien einheimische

Baum wie die Palme (welche zwar in Italien viel-

fach vorkam, aber keine Fruchte trug, Varro II

1, 27. Plin. XIII 26), nur in der Heirnat Fruchte
trage. In diesem Sinne behauptet noch Solinus

(46, 6) , dass man vergeblich versucht habe, den
Baum, welcher nur in Medien gedeihe, auch in

andern Gegenden anzupflanzen; ja selbs,t noch
Gargilius Martialis (bei Pall. IV 10, 16, wo durch
Anderung des non in nunquam der Sinn wenig
alteriert wird , da der Baum , wenn iiberhaupt,

auch das ganze Jahr hindurch Friichte entwickelt,

falls dies nicht dureh den Schnitt verhindert wird)

hob hervor, dass der Baum in Ass3Tien der Fruchte
nicht entbehre. Selbst die Annahme Hehns (a.

a. 0. 433), dass der Baum zur Zeit des Floren-

tinus ein Schmuck der Villen und Garten be-

giinstigter Landschaften gewesen sein miisse (Geop.

X 7, 11), da er eine Treibhauskultur mit Er-
ziehung von Fruchten schildere, wie sie heute am
Ufer des Gardasees iiblich sei, ist hochst unsicher,

da der Sammler der Geoponica jenen nicht direct,

sondern aus Anatolios benutzt hat, vieles jenem
auch untergeschoben zu sein scheint (Gemoll a.

a. 0, 171), Anatolios aber nicht vor dem 4. Jhdt.

gelebt hat (iiber die Entstehung der Geoponica
vgl. auch E. Oder im Eh. Mus.XLV 1890, 58f.

212f.). Mit Recht schliesst daher H. Blumner
aus dem verhaltnismassig recht betrachtlichen

Preise, welcher fur die C, das Stuck zu 16—24
Denaren = 29,2—43,8 Pfennig, gegeniibcr z. B.

dem Preise der Melone von 1—2 Denaren in dem
Maxhnaltarif des Diocletian vom J. 301 (VI 75.

76; vgl. 30ft.) angesetzt ist, dass man damals
erst angefangen habe, die Frucht in Europa zu
Ziehen. Mag also die Kultur in Italien auch schon
vor Plim'us (vgl. Oppius bei Macrob. sat. Ill 19,

4) begonnen haben, so flnden wir sie doch im
Gegensatz zu der Kultur der von Lucullus ein-

gefiihrten Siisskirschenart, welche binnen nur 120
Jahren sich bis nach Britannien verbreitete (Plin.

XV 102), erst bei Palladius (IV 10, llf.), welcher
in der zweiten Halfte des 4. Jhdts. schrieb, die

Kultur als schon von andem, und zwar auf ver-

-ichiedene Weise ausgeiibt geschildert. Er selbst

hatte auf Sardinien und bei Neapel zu jeder Jahres-

zeit Fruchte gewonnen, und ihm war es auch mit
Bauiuen . welche gegen den Nordwind geschtitzt

waren und im Winter mit Stroh bedeckt wurden,
selbst an sehr kalten Stellen gelungen (also durch
dieselben Vorsichtsmassregeln . wie sie Geop. X
7, 3. 4 fur jeden Standort verlangt werden). sie

zu starker Entwicklung und Fruchtbildung zu
bringen. Zu seiner Zeit war der C.-Melissp schon
der Name citrago neben dem fruheren apiastrum
beigelegt (I 37. 2. V 8, 6). Was iibrigens Assy-
rien betrifft , woher die Fruchte bis lange nach
Beginn unserer Zeitrechnung nach Europa ge-

langt sein mussen . so sucht E. Bonavia (The
Flora of the Assyrian Monuments, 1894, 65f. 72
mit Fig. 29 a u. b u. 31) zu erweisen, dass die

auf assyrisehen Denkmalern dargestellte ananas-

artige Frucht eine gefingerte C. (fingered citron)

gewesen sei, d. h. diejenige Form der C, welche
sich an einem Ende in flngerartige Forfcsatze teile

und welcher noch jetzt in China eine aberglau-

bische Verehrung gezollt werde ; diese moge durch
arabische und persische Handler den Assyriern,

welche aus andern Griinden jedenfalls die C. ge-

kannt haben miissten, bekannt geworden sein. Die
von Theophrast gebrauchten Benennungen fj Mrj-

10 Sixrj jir/Xsa und r) IIsQaixtj firjXsa erhielten sich,

obwohl fur die Zwischenzeit nicht nachweisbar, v

bis auf Dioskorides (I 166; vgl. Plin. XII 15). | |.

Dieser allein hat auch dafiir den Namen xsSqo- i '

firjXov, wofiir sich spater xitQ6(irjlov findet (Geop. 1

X 76, 7). Nach Dioskorides a. a. O. ist dieser Apfel,
|

welcher lateinisch citrium heisst, allgemein be-

kannt; der Baum tragt zu alien Jahreszeiten

Fruchte; der Apfel selbst ist langlich, mnzelig,

goldfarben und von bedriickendem Wohlgeruch,
20 svwSeg fieza flaQovg , sein Same dem der Bime

ahnlich. Selbst Plutarch spricht noch vom pijlov

Mr/dixov (symp. VIII 9, 3). Obwohl aber dann
Apuleius (bei Serv. georg. II 126) dagegen eifert,

dass dafiir citrus gesagt werde, da dieses Wort
einen ganz andern Baum (namlich Callitris qua-

|

drivalvis Vent.) bezeichne, so erklart Galenos (XII
j

77) , dass er nicht mehr /itjXov ptjdtxov, sondern

allgemein xixqiov genannt werde. Ja Athenaios

(III 83 f) scheint jenen Namen gar nicht mehr
30 gekannt zu haben

;
jedenfalls findet sich bei ihm

und spater nur xIzqiov (so meist auch bei Alex.

Trail., doch xCxqov II 175. 251 Puschm. und Anon. ?

de alim. bei Ideler Physici et med. gr. min. II j

260, 13. 24. 266, 12 und Sim. Seth p. 52, 16f. f
|

Langk.). Ein hochst verworrenes und jedenfalls

sehr spates Scholion (Nic. al. 533) identificiert

/Liijdov (Convolvolus althaeoides L.) mit ftrjdixdr

fitjlov und vsgdvCiov; das letztere (im Sanskrit

ndgaranga, nagaranlca, naranga, ind. naroundji,

40 pers. nareng , arab. naring , neugr. vsqixvx^tor,

ital. naraneia, franz. orange u. s. w.; vgl. Hehn
436f. und Loret242), bezeichnet aber die wohl
erst im 9. Jhdt. durch die Araber verbreitete

bittere Orange.
Bei den Romern spricht, wie erwahnt, zuerst

von der C, ohne ihr aber einen bestimmten Namen
zu geben, Vergilius (georg. II 126f. ; vgl. Serv.

Solin. 46, 4 und Macrob. sat. Ill 19, 4) ; bei ihm
findet sich auch die charakteristische Bemerkung,

50 dass der Saft stechend und der Geschmack lange

haftend sei. Doch schon seit der Zeit des Augu-
stus findet sich eitreum (Cloatius bei Macrob. sat.

HI 19, 2. 3. Oppius ebd. 4. 5. Scrib. Larg. 158. |i

Plin. XV 110. XVII 64. XXIII 105. Garg. Mart.

45. Auct. de virt. herb. 71. Pall. IV 10, 15, vgl.

insit. 109. Macrob. a. a. O. Corp. gloss, lat. Ill

26, 22), citrium (Diosk. I 166. Ed. Diocl. VI 75.

Orib. vers. VI 21 Molinier. Apia 21. 75. 175.

Corp. gloss, lat. II 315, 24. HI 428, 53. 588, 31),

60 citrum (Pamphil. bei Athen. in 85 c. Corp. gloss,

lat. Ill 264, 47. 442, 9. 477, 41), cetreum (Corp.

gloss, lat, in 358, 75) und cedrium (ebd. 609.

19) fur die Frucht und citrus (Plin. XHI 103.

XV 28. Mart. XIH 37. Apic. 4. Pall. IV 10, 11.

XI 15; de insit. 109. Anon, de citro bei Bah-
rens PLM IV 311. Corp. gloss, lat. m 544, 59),

cedrtis in Hss. des 10. und 11. Jhdts. (Corp. gloss,

lat. Ill 562, 69. 609, 19) und cetros in einer Hs.

-•I

des 9. Jhdts. (ebd. 537, 36) fur den Baum. Fiir

den letzteren hat eine nur in einer jiingeren und
unzuverlassigen Hs. erhaltene Stelle des Petronius

(c. 38) credrae (im Plural) , eine Lesart , welche

L. Friedlander (Cena Trim. p. 221f.) verteidigt

mit dem Bemerken, dass der Baum nicht nur
citrus, sondern auch eedrns genannt worden sein

miisse, da er jetzt cedro heisse und die Umwand-
lung von tr in dr gegen die italienische Sprach-

regel sei. Doch ist diese nicht ohne Ausnahme
(G. Kfirting Latein.-romanisches Werterb., 1891,

iiber latro , mater, pater, patronus). Die Ein-
schaltung des r hinter c im Volksmunde kann
allerdings nicht befremden, und Petronius ge-

stattet sich nach Friedlander (p. 9) manche in

der strengen Schriftsprache nicht zulassige Frei-

heiten. Immerhin aber scheint es doch fraglich,

ob Petronius selbst credrae statt eitrea geschrieben

hat,

Man nimmt auch heute allgemein an, dass ci-

trus in der Bedeutung C. infolge des aromatisch

duftenden Holzes der xidgos {= Ceder oder Wach-
holder) direct (O. Sehr ad er bei Hehn a. a. O.

XVI) oder indirect , nachdem die Romer bereits

aus diesem Grande Callitris quadrivalvis Vent.

citrus genannt hatten, als Frucht des Citrusbaumes
(Hehn a. a. 0. 432. Willkomm a. a. 0. 71)

aus xsdgog umgewandelt sei, namlich durch Volks-

etymologie mit Anlehnung an citra
,
gleichsam

citra mare natus (0. Keller Lat. Volksetymo-
logie 59). Es scheint aber schwer denkbar, dass

die RCmer ohne zwingenden Grund ein zweites-

mal dasselbe gethan haben sollten. Daher ist der

Versuch Lorets, obwohl er auf diesen Punkt
nicht naher eingeht, den Namen citrus aus dem
Altagyptischen herzuleiten, hOchst beachtenswert.

Zunachst halt er es fiir sehr wahrscheinlicb, dass

die Juden schon zu Moses Zeiten die C. gekannt
hatten (S. 254f.). Dieser hat namlich bei Ein-

setzung des Laubhuttenfestes bestimmt, dass bei

seiner Feier die Festteilnehmer sich mit der Frucht
eines Baumes nn versehen sollten (Levit. 23, 40).

Seitdem nun die altesten rabbinischen Commen-
tare der Bibel erschienen sind, wurde diese Frucht
erklart durch das hebraeisch-chaldaeische Atroug
(Mischna Sukka III etc.), ein Wort, welches dem
persischen atroug (nach einigen mit der Wurzel
tarang = ,sehOn, gut sein' zusammenhangend) ent-

lehnt, im arabischen atroug erhalten ist und die

C. bezeichnet; und noch heute ist es bei den
orthodoxen Juden Brauch, am Tage dieses Festes

mit einer C. in der Hand die Synagoge zu be-

treten. AufMiinzen, welche in Palaestina bekannt-

lich erst seit 141 v. Chr. gepragt wurden , will

Eckhel (I 3, 470) mala eitrea erkannt haben.

Alsdann berichtet Josephus (ant. XIII 372), dass

ums J. 90 v. Chr. die Juden bei der Feier des

Laubhuttenfestes ihren K5nig mit xitgia beworfen

hatten; es sei namlich Sitte bei den Juden, an

diesem Feste Stabe von Palmen und C. (Mgoovg
ix rfoivixwv xai xitqiiqv) zu halten. An einer

andern Stelle aber (ebd. in 245), wo er genauer

die fiir dieses Fest von Moses vorgeschriebenen

Ceremonien beschreibt, iibersetzt er Tin it? mit

.Tfposa = Mimusops Schimperi Hochst. , deren

Fruchte den Hagebutten in Form und Farbe

iihneln, und ray mit Myrte. Nun ist zwar die

.-reooea nicht, wie Loret meint (nach Diod. I 34

und Schol. Nic. ther. 764), erst zur Zeit des Kam-
byses, sondern schon etwa vor 3100 v. Chr. in

Agypten aus Siidarabien eingefuhrt (G. Schwein-
furth Verhandlungen d. Berl. Gesellsch. f. An-
thropol. 1891, 669) und kann auch in Palaestina,

wovon wir freilich nichts wissen, angebaut worden
sein, da sie heute auch in Agypten verschwunden
ist (Fr. WOnig D. Pfl. im alten Agypten 321),

aber die Ubersetzung des Josephus scheint unzu-

10 verlassig. Zunachst lasst sich hierauf aus seiner

fjbersetzung des na? schliessen; denn fiir die

Myrte findet sich sonst im Alten Testament 0"l~-
Die Septuaginta iibersetzen der Etymologie ent-

sprechend 'Tin S? mit ^vXov &QaTor (schOner

Baum) und j-Qj; us njy mit xladoi %i<i<w daoeig

(dicht belaubte Zweige), die Vulgata jenes mit
arbor pulekerrima. Da die Festordmmg seit Moses
bis Josephus manche Ausbildung erfahren hat

(vgl. Riehm Handworterb. d. bibl. Altert., 1884,
20 893), so ist nicht zu verwundern, dass der ,schone

Baum' bis zum J. 90, bezw. 141 v. Chr. zum C-
Baum specialisiert war. Alsdann nimmt Loret
im Gegensatz zu andern Agyptologen an, dass

der Baum schon im 15. Jhdt. v. Chr. oder noch
friiher aus dem Tigrisgebiet nach Agypten ge-

bracht sei (S. 256. 261f.). Er beruft sich dabei

zunachst auf eine im Musee de Louvre befind-

liche Frucht aus einem agyptischen Grabe, von
welcher er aber zugiebt, dass ihre Bestimmung

30 als die einer Citrusart nicht ganz zuverlassig sei;

auch das Alter des Grabes kann er nur vermutungs-
weise auf das 12. Jhdt. v. Chr. datieren. Als-

dann enthalt ein Teil des Tempels vwi Karnak,
welcher im 15. Jhdt. erbaut ist, ein Zimmer, an

dessen Wanden eine grosse Zahl von Abbildungen
solcher Biiume sich befindet, welche damals von
Thutmosis HI. aus Asien nach Agypten gebracht

sind. Unter diesen Baumen ist es aber doch nur
ein einziger (abgeb. bei Loret 264), dessen Fruchte

40 zum Teil allerdings Limonen auffallend ahnlich

sehen. Auch andere Fruchte will Loret in den

Grabern jener Zeit gefunden haben, welche denen
von Karnak vollkommen ahnlich seien. Damit
ist aber schwer die Thatsache vereinbar, dass der

Limonenbaum erst im Mittelalter nach Europa
gekommen ist . und fiir unsere Frage handelt es

sich eigentlich auch gar nicht um die Limone,

sondern die C. Freilich will Bonavia (a. a. 0.

70f.) auf einem Wandgemalde von ,E1 Kab' eine

50 Frucht gesehen haben , welche einer gefingerten

C. ungewohnlich gleiche; doch bleibt abzuwarten,

wie es sich damit verhalt.

Nun glaubt aber Loret (257f.| weiter, seine

Behauptung durch linguistische Griinde recht-

fertigen zu kfinnen. Namlich die sog. Scalae.

koptisch-arabische Lexika, welche nach dem 9. Jhdt.,

und koptisch-griechisch-arabische Lexika, welche

im 7.—9. Jhdt. verfasst sind, haben die Gleichungen

Kortimos = el-limoiin, Ou-Djedjrt = liommad,

60 Ou-Ketri — atroug und Ghitri = xiroor = atroug.

Davon bezeichnet unzweifelhaft limodn die Li-

mone . hommad Citrus medica L. fructu apice

conico medulla valde acida (eine Varietat der C.)

und atroug die C. Auch eine koptische Hs. des

Vatican vom J. 979 hat Kithri in der Bedeutung

von C, und aus dem auf den Anfang des 4. Jhdts.

n. Chr. beziiglichen Inhalt geht anscheinend her-

vor, dass der Baum in Agypten damals allgemein,
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auch in Oberagypten, kultiviert wurde. Die vier

letztgenannten koptischen Worte setzen nun nach

Loret ein altagyptisches , aber noch nicht ge-

fundenes Wort Djatr-it voraus, das hervorgegangen

sein kann aus dem alteren Djar-it mit der Wurzel

T)JeR (GHeB, KeB) = spitz sein, sauer sein
;
Es

ist nun auch in medicinischen Papyri der Name
Djar-it fiir die Frucht eines Baumes erhalten,

aber Loret glaubt selbst (269), dass dieses wohl

zur Unterlage den Birnbaum oder schwarzen Maul-

beerbaum (in letzterem Falle zur Erzielung roter

Friichte, Geop. X 12. 76, 7 ; sokhe konnen auch

durch Pfropfen auf den Apfelbaum gewonnen wer-

den, falls der Baum nicht eingeht, ebd. 7, 8. 76,

7). Die Frucht lSsst sich fast ein ganzes Jahr

am Baum erhalten: besser jedoch wird sie in Ge-

fasse eingeschlossen : manche brauchen fiir jede

oinzelne Frucht ein Gefass (vgl, Apic. 21, wie es

auch das Johannisbrot , welches im Koptischen 10 auch nach Plin. XV 65 mit Apfeln und Birnen

neben andern auch den Namen Dfiri hat , be

zeichnen kOnne. Man sieht, dass die Herleituug

der genannten koptischen WiSrter von der altagy pti-

schen Wurzel Djar doch nicht ohne Schwierig-

keiten mOglich ist. Auch der arabische Name
qari, als s}Tionym mit atroug von le Vizir, einem

am 1600 zu Fez lebenden Mediciner, erklart (Lo-

ret 258. 270), dflrfte diese Herleitung kaum
plausibler machen, ebensowenig wie das hebrae

geschehen konnte) oder umschmieren die Friichte

mit Gips (welcher in Wasser erweicht ist, Geop.

X 7, 9. X 10); die meisten conservieren sie in

Sagemehl der Ceder, in zerhacktem Stroh oder in

Spreu (nach Geop. X 10 in Gerste). Von den

Geoponikern wird auch das Pfropfen auf den Gra-

natbaum empfohlen (ebd. 7, 12. 76, 9) ; auch geben

sie Vorschriften, wie man der Frucht eine beliebige

Gestalt, z. B. die eines Menschen- oder Tierge-

ische i-in, welches, wie Loret meint. einige Be- 20 sichtes, geben kenne, indem man sie wahrend des

ziehung zur Wurzel Djar gehabt haben kann, aber

wegen des nur einmaligen Vorkommens nach ihm
thatsachlich kaum gehabt hat. Mit Recht er-

klart er sich aber wohl gegen die Herleitung der

koptischen WOrter aus dem Griechischen, beson-

ders weil die dem Griechischen entlehnten kop-

tischen WOrter der Scalae immer eine griechische

Enduug haben. Aber wie das lateinische citrium

ins Griechische, so konnte es ja vielleicht auch

Wachsens mit einer Form von Glas oder gebrann-

tem Lehm oder Gips umgab, in welcher sie sich

auswachsen konnte (X 7, 6. X 9). Ehendaselbe

sollte aber auch mit Apfeln, Birnen und Granat-

apfeln moglich sein (X 9. 3).

Anfanglich diente die C. nur als Drogue und
Heilmittel (Theophr. a. a. O.); erst seit Plinius

fingen einige an, dieselbe mit Wohlgefallen zu

geniessen (XIII 103; vgl. Plut. symp. VIII 9, 3.

lirect ins Koptische iibergegangen sein und, wie 30 Athen. HI 85 c). Uber ihre diatetischen Eigen-

manches lateinische Wort bei dem Ubergange ins

Romanische, die Endung eingebusst haben. Man
vergleiche z. B. die Stadtenamen Bari , Chiusi,

Sassari, Girgenti etc. Finden sich doch im Spat-

lateinischen wenigstens die Formen eitriu (Corp.

gloss, lat. Ill 191, 66), citru (ebd. 556, 36. 621,

13) und cetru (ebd. 537, 36). Daher diirfte sich

die Frage, wie die ROmer dazu gekommen seien,

die C. citrium zu nennen, wohl am besten durch

schaften aussert sich besonders Galenos (VI 618f.

vgl. Orib. coll. med. I 64) : ,Die Frucht hat drei

Teile: den sauren Teil, welcher in der Mitte ist;

den Teil, welcher ihti umgiebt und gleichsam das

Fleisch der Frucht ist, und einen dritten, welcher

die aussere Hiille bildet. Diese Hiille ist wohl-

riechend und auch fiir den Geschmack aromatisch

;

sie ist natflrlich schwer verdaulich, weil fest und
schwielig; als Medicament jedoch nutzt sie fiir

ein von xs5qo; abgeleitetes Wort dafiir gehabt

haben. So erklart sich , wie Phanias , ein Zeit-

genosse Theophrasts (bei Athen. Ill 84 d), zweifeln

konnte, ob xsdgiov nach xsSqoc; benannt sei, und
Athenaios (ebd.; vgl. Etym. M. 515, 49) ohne

weiteres xixqlov fiir gleichbedeutend mit xtboior

auffassen konnte. Dafiir spricht auch der von

Dioskorides (1 166) angegebene Name xsSQOfitj/.ov.

tJber die Anpflanzung des Baumes spricht Pal

genommen, starkt sie den Magen (vgl. Plin. XXIII
105. Auct. de virt. herb, bei Garg. Mart. med.

ed. Rose 191. Sim. Seth p. 52, 2 Langk.); daher

driickt man auch den Saft in gewisse Heilmittel,

welche abfuhren oder den Korper reinigen (vgl.

Diosk. I 166. Garg. Mart. med. 45. Alex. Trail.

I 133. II 255 Puschm,). Der saure und unge-

niessbare Teil, in welchem auch die Samen ein-

gebettet sind, wird zu verschiedenen anderen

ladius (TV 10, llff.) am verstandigsten: ,Im Marz 50 Zwecken gebraucht, besonders urn schwachen Essig

wird er durch Samen angepflanzt, woffir Beete

mit Wasserrinnen angelegt werden, durch Steck-

linge (welche auch umgekehrt eingesetzt werden

konnten, Geop. X 8, 2). durch Steeklinge, welche

von beiden Seiten abgeschnitten waren (ebenso

Geop. X 8, I), oder durch gehogene Zweige. wo-

bei der ganze Zweig in die Evde gesteckt wurde

(oder nur beide Enden , Geop. ebd.}. Bei den

beiden letzteren Methoden kann die Anpflanzung

herber zu machen. Der Teil, welcher zwischen

den genannten in der Mitte liegt und auch Nah-

rungsstoff enthiilt, ist weder sauer noch herbe.

aber wegen seiner Zahigkeit schwer zu verdauen

;

daher geniessen ihn alle, welche die Schwache

seines Geschmacks erhOhen wollen, mit Essig und

Briihe von gesalzenen Fisehen, vielleicht weil er

so leichter verdaut wird.' An einer andern Stelle,

wo er die Teile mehr von rein medicinischem

in sehr warmen Gegenden auch im Herbst ge- 60 Standpunkt beschreibt (XLT 77), sagt er von dem

schehen (vgl. Geop. X 7, 1), in sehr kalten im

Juli und August. Er liebt einen warmen und

feuchten Standort (vgl. Geop. ebd.). Gepfropft

(nicht oculiert, Geop. X 7, 7) wird er (wenn aus

Samen gezogen) in warmen Gegenden im April,

in kalten im Mai. nicht in die Rinde (weil diese

zu schwach ist, Geop. X 76, 7), sondera in den

Spalt (ebenso Geop. X 7, 7). Auch nimmt man

Fleisch, welches ebenso wie die Rinde gegessen

werde, dass es einen dicken Saft habe, Schleim

mache und erkalte (vgl. Aet. I s. pri'/.sa Mrjbixr).

Paul. Aeg. VLT 3). In der Schrift de virt. herb.

la. a. O. p. 191) heisst es, das weisse Fleisch,

welches man als Speise gebrauche, erzeuge Schleim,

verschliesse die inneren Offnungen, belastige den

Magen, werde schwer verdaut und bereite durch
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die Annahme erledigen, dass schon die Griechen 40 die Verdauung, wie alles Herbe ; in geringer Menge
|

I

seine Scharfe Verdauungsatorungen. Apicius (75)

empfahl , die C. mit Laserkraut (?), Silphium,

trockener Bachminze, Essig und Fischsauce zu
essen. Alsdann giebt er (175) das Recept fiir ein aus

kleingehacktem Fleisch und zerriebenen Pflanzen-

teilen bestehendes, in Essig, Ol u. s. w. mit Zu-

satz von Gewiirzen bereitetes und mit den wiirfel-

formigen Stiickchen einer C. gemischtes Gericht

;

Rosenwein ohne Rosen stellte er (4; vgl. Pall.

XI 15) dadurch her, dass er grime C.-Blatter

40 Tage lang in garendem Most hielt.

Was die Anwendung in der Medicin betrifft,

so wurde die C. zuerst bei Vergiftungen ange-

wandt (Theophr. h. pi. IV 4, 2. Verg. g. II 128ff.

Oppius bei Macrob. sat. Ill 19, 4. Diosk. I 166.

Plin. XXIII 105. Solin. 46, 4. Athen. Ill 84 d),

auch gegen den Biss giftiger Tiere (Athen. Ill

84 e. Auct. de virt. herb. a. a. O. p. 191), oder nur
der Kern (Sim. Seth p. 53, 8f. Langk.). Ferner
wurde sie, abgesehen von einigen andern schon

erwahnten Eigenschaften, schwer atmenden Greisen

empfohlen (Verg. g. II 135. Anon, de citro bei

Bahrens PLM IV 350); ebenso schwangeren
Frauen bei Appetitlosigkeit (Diosk. I 166. Plin.

XXIII 105) oder als Riechmittel vor der Ent-

bindung (Soran. I 67). Gegen das Podagra wur-
den C, welche recht weich in Essig gekocht, zer-

rieben und mit etwas schwefelsaurer Thonerdef?)
und Myrrhensaft vermischt waren, aufgelegt (Scrib.

Larg. 158) oder abgeschalte C. gegessen (Alex.

Trail. II 511) oder andere Substanzen in C.-Saft

gebraucht (ebd. 523). Gegen Husten bereitete

man ein beruhmtes Mittel aus C. und anderen
Pflanzen (Garg. Mart. med. 45). Dieselbe Wirkung
wie der Saft sollte in manchen Fallen auch der

Same haben (Plin. a. a. O.). Wegen seiner Saure

sollte der letztere astringieren ; den schwangeren
Frauen gegen Appetitlosigkeit helfen; zerrieben

in Wein bei Milz- und Leberleiden; zerrieben auf

Wunden gestreut werden (Garg. a. a. 0.). Einen
sehr mannigfaltigen Gebrauch machte Alexander
Trallianus von der C. [Olck.j

Citrus = Callitris quadrivalvis Vent. (Thuia
articulata Vahl), ein der Cypresse ahnlicher, 5—6,

aber auch bis 12 m. hoher Strauch oder Baum in

den Gebirgen des nordwestlichen Africa, beson-

ders im Atlas, dessen Holz einen citronenartigen

Geruch hat und sich durch schone Maserung aus-

zeichnet; besonders wenn die Stamme niederge-

brannt werden , so entwickeln sich die Wurzel-
stiimpfe zwar sehr langsam, aber zu ganz bedeu-

tendem Umfange und geben ein dichtes, prachtig

geadertes Holz (Fluckiger Pharmakognosie d.

Pfianzenreichs II [1883] 95, 2).

Der griechische Name dafiir war &vor oder

i')va und Lst auf eine indogermanische Wurzel dlieu

= .heftig bewegen, anziinden' zuriickzufiihren (vgl.

W. Prellwitz Etym. Worterb. d. gr. Spr. s. v.j.

Das d-i'ov freilich, welches von Kalypso auf ihrem

Herde verbrannt wurde und seinen Geruch weithin

verbreitete (Horn. Od. V 60 ; vgl. Plin. XIII lOOj,

kann kaum schon unser Baum gewesen sein, son-

dern wohl eine der einheimischen Wacholderarten,

entweder der Cypressenwacholder, Iuniperus phoe-

nicea L., oder der Stechwacholder, Iuniperus oiy-

cedrus L. So erwahnt auch Theophrast eine immer-
griine frvia (h. pi. I 9, 3. IV 1, 3 Iuniperus phoe-

nicea L.'?j und eine nicht immergrime dvsia (ebd.

Ill 4, 2. 6) neben Callitris quadrivalvis , welche
teils Wo, teils dior genannt werde (ebd. V 3, 7;

vgl. Plin. a. a. 0.). Zwar sagt er von der letzteren,

dass sie beim Tempel des Ammon und im Gebiet

von Kyrene wachse, was fiir die Gegenwart nicht

zutrifft, doch beseitigen jeden Zweifel an der Iden-

titat mit Callitris quadrivalvis die Worte, dass
ihr Holz der Faulnis fiir immer widerstehe (vgl.

V 4, 2. Plin. XIII 101f.), die Wurzel stark ge-

10 masert sei, und aus dieser die kostbarsten Kunst-
werke gemacht wfirden. Wenn aber diov zu den
Thiiren des Tempels auf der sagenhaften Insel

Panchaia verwandt gewesen (Euhemeros bei Diod.

Y 46), Babylon damit Handel getrieben (Joh. apoc.

18, 12) oder hier zur Zeit Alexanders d. Gr. ein

indischer Philosoph sich daraus und aus andern
wohlriechenden Holzern einen Scheiterhaufen er-

richtet haben soil (Ael. var. h. V 6), so ist dieses

entweder ein Phantasieproduct der Schriftsteller

20 oder das a.ya).lo%ov %vlov Indiens und Arabiens,

welches dem ditrov $vlov ahnelt (Diosk. I 21),

d. h. das Aloeholz von Aquilaria agallocha Boxb.

oder Aquilaria malaccensis Lam. Dagegen war
das ttiov, aus welchem die Thtiren auf dem Schiffe

des Kenigs Hieron (Moschos bei Athen. V 207 e) und
des Ptolemaios Philopator (Kallisenos ebd. 205 b)

und ein altes Bildnis des Hermes in Arkadien
(Paus. VTII 17, 2) hergestellt waren und wovon
Masinissa den Rhodiern zur Errichtung von Bild-

30 saulen 50 Talente schickte (Suid. s. ftvov), wieder

das Holz unseres Baumes.
Der lateinische Name citrus (eitreum = {hXvov

Corp. gloss, lat. II 101, 20) fur den Baum und
citrum fiir das Holz ist durch populare Entstel-

lung aus xsdgog (Ceder oder Wacholder) ent-

standen, indem das duftende, unzerstorbare Holz
dieser Coniferen zu dieser Identificierung Veran-
lassung gab (V. Hehn Kulturpfl.6 431). Eine
Ruckiibertragung der Bedeutung ist es , wenn

40 das Holz einmal (Cass. Dio LXI 10, 3) y.i&givov

genannt wird. Das Holz kam von Mauretanien

iStrab. XVII 826. Lucan. IX 426. Plin. V 12.

XIII 91. Stat. silv. Ill 3, 94), wo zur Zeit des

Plinius schon die besten Stamme ausgehauen waren

(Xni 95). Der Baum glich an Blattern, Geruch
und in Bezug auf den Stamm der pyramiden-
ftirmigen und wilden Cypresse (ebd.). Der knollige

Auswuchs der Wurzel und der Teil, welcher sich

am untersten Ende befmdet, wurde am meisten

50 geschatzt (ebd.). Das Holz war das teuerste von
alien Holzern (ebd. XXXVH 204).

Zuerst erwahnt der Dichter Naevius in seinem
Bellum Punicum (bei Macrob. sat. Ill 19, 5 und
Isid. or. XIX 22, 20; vgl. Fest. ep. p. 42, 14)

eine eitrosa testis, welche Hehn (a. a. O. 432)
als citrusduftendes Kleid erklart. Cassius Hemina
(bei Plin. XIII 86) berichtet namlich, dass im
J. 181 v. Chr. eine tiste rait der Leiche des Numa
und mit dessen Biichern gei'unden sei, und dass

60 letztere von Motten verschont geblieben seien,

wohl weil sie citrati gewesen seien, d. h. nach
Hehn mit dem Duft des C.-Holzes impraegniert

gewesen sind und dieser die Motten ferngehalten

hat. Doch kann wohl auch citrosus bei Naevius

dem griechischen jwixilog (bei Strab. IV 202. XVH
826) entsprechen und ,bunt' bezeichnen (vgl. eon-

erispa bei Isid. or. XIX 22, 20). Cato (bei Fest.

ep. p. 242, 21 ; vgl Varro de r. r. Ill 2, 4) tadelte
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es, dass einige ihre Hauser mit C.-Holz und Elfen-

bein schmiickten, wobei wohl, wie Hor. c. IV 1,

20 und Apul. met. V 1, an die Construction der

lacunaria zu denken ist. Seit der Zeit Ciceros

(Plin. XIII 102) werden kostbare Tische von C.-

Holz erwahnt (Cic. Verr. IV 37. Strab. a. a. 0.

Petron. 119, 28. Plin. XIII 91. XVI 68. Mart.

X 80, 2. 98, 6. Plut. de cupid. divitiar. 10. Paul.

Dig. XIX 1, 21, 2). Ofters sind sie als C-
Tisehe nur durch eine Bezeichming, welche die

Herkunft des Holzes angiebt, charakterisiert, so-

fern sie libysche (Mart. II 43, 9), mauretanische

(Mart. IX 22, 5. XII 66, 6) oder Tische vom
Atlas (Lucan. X 144. Mart. XIV 89) genannt sind.

Gemeint ist eigentlich nur die durcli orbis bezeich-

nete runde Platte (Plin. XIII 95), weshalb auch

orbis allein aus dem Zusammenhange, in welchem
das Wort steht, als C.-Platte erkennbar ist (Ovid,

heroid. XVI [XVII] 87. Lucan. X 145. Mart. II

43, 9. Iuv. I 137). Je starker die Maserung,

desto wertvoller war das Holz (Sen, de benef. VII

9, 2). Besonderen Wert batten die Tischplatten,

wenn die Maserung getigert (mit langen Streifen)

oder pantherartig (mit kleinen Rosetten) war,

nachstdem, wenn sie krause Wellenlinien, beson-

ders solche, welche den Augen des Pfauenschweifes

ahnelten , oder zerstreute Flecken , welche den

Birnen almelten, zeigten; am meisten kamesje-
doch auf die Parbe an, wobei die des Mostes. also

wohl ungeklarten Weissweins , am meisten ge-

schatzt war, nachstdem auf den Umfang (Plin.

XIII 96f.). Der Wert des Holzes wurde von den

Eingeborenen noch dadurch erhOht, dass sie es in

frischem Zustande in die Erde vergruben und mit

Wachs bestrichen. von den Kunsttischlern dadurch,

dass es je sieben Tage mit ebenso langen Unter-

brechungen in Weizen lag, wodurch das Gewicht

desselben bedeutend gemindert werden sollte; mit

Meerwasser durchtrankt und dann getrocknet, sollte

es noch dichter werden; von Wein erhielt es keine

Flecken u. s. w. (Plin. XIII 99). Wo von Luxus-

tischen die Rede ist, waren es C.-Tische (Sen. de

benef. VII 9, 2. Iuv. I 75). Ein solcher Tisch

hatte Goldes Wert (Petron. 119, 28. Mart. XIV
89), reizte die Manner zu unsinnigem Aufwand,

wie Perlen die Weiber (Plin. XIII 91), und kam
dem Senatorencensus gleich (Sen. a. a. 0.), d. h.

einer Million Sesterzen (ca. 218000 Mark) oder

mehr. Selbst Cicero zahlte schon fiir einen solchen

Tisch 500 000 Sesterzen, Asinius Gallus eine Mil-

lion Sesterzen (Plin. XIII 92. Tert. de pall. 5i,

andere noch mehr (Plin. a. a. O.). Den grOssten

Tisch besass der Konig Ptolemaios von Maure-

tanien, ein Sohn Iubas ; die Platte war aus zwei

halbkreisformigen Stiicken zusammengesetzt, hatte

41/2 Fuss im Durchmesser und 1/4 Fuss Dicke

(Plin. XIII 93). Der Fuss des Tisches war wohl

meist von Elfenbein (Lucan. X 144. Stat. silv.

Ill 3, 94. Mart. II 43, 9. IX 22, 5 : vgl. XIV 3.

T.ueian. gall. 14). Der Philosoph Seneca besass

500 Stuck solcher C.-Tische mit elfenbeiiiernen

Fiissen (Cass. Dio LXI 10, 3). Auch Sophas von

libyschem iVerg. Cir. 440) oder C.-Holz (Pers. I

52) werden erwahnt; doch den lectm pavoninus

bei Martialis(XIV 85) halt Blumner (Technologie

II 246, 4 ) fiir ein Sopha aus Ahornholz. da Plinius

(XVI 66) von einer Ahornart (Bergahorn) sagt, dass

sie sich durch den krausen Verlauf der Masern aus-

zeichne und nach der Ahnlichkeit mit dem Pfauen-

schweife benannt sei (vgl. Plin. XVI 68. 185). Seit

der Zeit des Augustus kamen auch quadratische

repositoria, Tafelaufsatze, in Mode, die mit Ahorn-

oder C.-Holz fourniert waren (ebd. XXXIII 146).

Da ausdriicklich bezeugt wird, dass das citrum

zu Fournieren geschnitten wurde (ebd. XVI 231),

so mag dies wohl auch in andern Fallen als bei

den repositoria geschehen sein, so besonders auch

10 bei den mauri posies einer Prachtvilla (Stat. silv.

I 3, 35).

Die Kunsttischler fiir die Arbeit in C.-Holz

hiessen citrarii (CIL VI 9258) oder citriarii

(E6m. Mitt. 1890, 287f.). Auch in Gallien scheint

es solche gegeben zu haben, da Caesar bei seinem

gallischen Triumphe apparatus ex eitro auffiihrte

(Veil. Pat. II 56, 2). [Olck.l

Citua (Geogr. Rav. 218, 4) s. Situ a.

Ciyica. 1) S. Ceionius Mr. 4, Helvius,

20 Vettulenus.
2) Beiname des Sex. Vettulenus Oivica Pom-

peianus, cos. ord. 136 n. Chr. mit L. Ceionius

Commodus, und des M. Ceionius Civica Barbarus,

cos. ord. 157 mit M. Metilius Aqnillius Regulus.

[Groag.]

Ciyile Ins s. Ius.

Civilis. 1) S. Iulius.

2) Vicarius Britanniarum im J, 368, Anim.

XXVII 8, 10. [Seeck.]

30 Ciritas, als Gflttin nur bekannt aus der Wid-

mung auf einem Altar zu Rom Givitatij sacrum

j

A. Aemilius I
Artema

I fecit, CIL VI 88. [Aust.]

Cius, Station (Itin. Ant, 224) und Castell

(Not. dign. Or. XXXIX 6 = 14 euneus equitunt

Stablesianorum, Cii) an der Donauuferstrasse in

Moesk inferior zwischen Carsum (Hirschowa) und
Troesmis (Iglitza)

;
jetzt. Hassarlik in der Dobru-

dscha (CIL III p. 1353. Kiepert Formae orbis

antiqui XVII), wo sich Reste eines rOmischen

40 Castells befinden, in denen die Inschrift CIL HI
6159 - 7494 (vgl. Gardthausen Herm. XVII
251ff. Mommsen ebd. 322ff. G. Tocilescu
Arch.-e])igr. Mitt. VI 47 ff.) gefunden wurde, in

welcher Kaiser Valens seinen Sieg iiber den Gothen-

konig Athanarich im J, 369 (O. Seeck 0. Bd. II

S. 1934) feiert. Dass der Ort schon friiher be-

setzt war, kann man den beiden Veteranenin-

schriften CIL III 7495: lid. Valens. vet. ex ala, ex

siwj(ulnri) und Arch.-epigr. Mitt. XIV 19 : [Ge-

50 nioj viei Verc . . . . titiani C. luh'us Vale(n)s,

cefer. leg. V Maced., magfister) tici. v. s. I. m..

in denen wohl Verwandte genannt werden, ent-

nehmen. In dem Vicus wohnten auch Emhei-

mische, CIL III 7496. Diese Inschrift zeigt auch

die Mischung des rBmischen und griechischen Ein-

flusses in den kleineren niedermoesischen Lager-

orten. W. Tomaschek Die alten Thraker I 52.

II 2. 85. Rugsiero Dizion. epigraph. II 267.

[Patsch.]

60 Oizania (var. cizania), Gararnantenstadt, von

Cornelius Balbus mitbezwungen, Plin. V 37. Viel-

leieht Emzezzem nordcstlieh von Ghadamis (= Ki-

dafii'j, Cydamusj. Vivien deSt.-Martin (Lenord

de rAfrique dans l'antiq. gr. et rom. 121) sucht den

Ort im Wadi Zemzim zu weit ostlich. [Fischer.]

Cizi, richtiger. Chizi, Volk an der asiatischen

Seite der Maiotis. Plin. VI 19; vgl. Chisoe und
Sedo-chezi. [Tomaschek.]
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Clabularis cursus, die Abteilung der kaiser-
lichen Post, welche durch langsame, von Ochsen
gezogene Lastwagen [angariae) gebildet wurde.
Das Wort findet sich Cod. Theod, VI 29, 2 § 5.

5 § 1. VIII 5, 23. 26. 62. Cod. lust. XII 50, 22.

Amm. XX 4, 11. S. Bd. I S. 2184, 51ff. [Seeck.]

Clachili. Die Claehilorum sata durchfliesst

der Rhodanus bei Avien. or. marit. 675 ed. Holder.
Die Lesart Ghabilcorum ist ohne Gewahr und
Zeuss Vermutungen (Die Deutschen 112. 226)
daher hinfallig. Mull en ho ff Deutsche Alt. I

196f. setzt sie an die untere Rh6ne (vgl. II 239).

[Ihm.]

Clad(i)U3, Geldverleiher, Mart. II 57, 7.

[Stein.]

Clilmbetae, Station der von Hadra in den
Jagodengau fuhrenden Strasse (Tab. Peut. : Glam-
betis; Geogr. Rav. 211, 6: Orambeis), wahrschein-
lich beim jetzigen Starigrad bei Obrovac an der
Zrmanja, am Siidfusse des Velebit (MommsenCIL
III p. 369. 384. Hirschfeld CIL III p. 1634.
Kiepert CIL HI tab. Ill und Formae orbis anti-

qui XVII. W. Tomaschek Mitt, der geogr.

Gesellschaft in Wien 1880, 501. H. Cons La
province Rom. de Dalmatie 195), wo der vielleicht

erst nach 29 n. Chr. gesetzte Stein CIL III 9972

:

Iuliae August, divi Augusti, matri Ti. Caesaris
Aug., L. Volusio Saturnino leg: pro pr. O. Iu-
lius C. f. Sulla ob dee. gefunden wurde. Aus
ihm geht sicher hervor, dass der Ort wie iiber-

haupt der ganze Strich zwischen der Zrmanja und
Krka bereits zu Beginn der Kaiserzeit romani-
sicrt war; wahrscheinlich hatte er schon unter
Tiberius das Stadtrecht, derm wenn Sulla in Co-
rinium (Karin, sudlich von C.) deeurio gewesen
ware, so hatte er dieses officielle Denkmal dort
(am Forum, in der Basilika oder sonst wo) er-

richten lassen. Krusevo, wo die beiden in CIL
DII 2884 genannten ausgedienten Praetorianer
wohnten, und ein Teil der Garde eine Zeit lang
gestanden zu haben scheint (CIL III 2887, s. Co-
rinium), wird zu C. gehort haben. A. Holder
Altkeltischer Sprachschatz s. v. [Patsch.]

Claminia, Hafen an der malabarischen Kiiste
Vorderindiens , zwischen Kottiaris und Muziris,

Geogr. Rav. p. 42, 8 ; etwa Cranganor, Kodungalur,
eine alte Ansiedlung syrischer Christen. Man
wird an Kalamina (var. Qalimaya) der Thomas-
legende erinnert, welcher Ort freilich auch auf
den gedrosischen Hafen Kalama (s. d.) bezogen
werden kann; skr. kalama bedeutet so viel wie
cdli ,eine weisse Sorte Reis'. [TomaBchek.]

Clauipetia (Aafuzheia Polyb. bei Steph. Byz.,

was wohl mit dem von Lykophron am hipponi-

schen Meerbusen genannten Vorgebirge Aafixexijs

zusammenzustellen istj, Stadt im Lande der Brut-
tier (Mela II 69. Plin. HI 72), nach der Tab.
Peut. (vgl. Geogr, Rav. TV 32 p. 264 und V 2

p. 332 P.) 10 mp. nordlich von Terapsa, 40 mp.
sudlich von Cerillae, also an der Stelle des heuti-

gen Amantea. Im zwciten punischen Kriege nahm
es der Consul P. Sempronius ein (Liv. XXIX 38,

1. XXX 19, 10). Reste sind nicht nachweisbar.

[Hulsen.]

Clandate (so Geogr. Eav. 218, 13; Clande
217, 12), eine Strassenstation unbekannter Lage
in Dalmatien; nach W. Tomaschek Mitteilungen
der geogr. Gesellschaft in Wien 1880, 511 etwa

Tauly-'Wi&sowa III

Kovi an der Vereinigung der Una und Sana in

Bosnien. [Patsch.]

Clande (Geogr. Rav. 217, 12) s. Clandate.
Clanis. 1) Fluss in Steiermark, jetzt der

Glan?, Strab. IV 207 ta vjtsgxst/j,f.va r&v Ovtv-
SoXmcov, J£ &v S AovQas xal Kkavig Hal aXXoi

TiXeiovs xapadgwdeis nozafiol ovfJ.§a).?.ovai nig to

zov "Iotqov qsi&qov. Richtiger wohl Giants.
Holder Altkelt. Sprachsch. s. Clanis, Gtana,

10 Giants. [Ihm.]

2) Clanis {Klavk Strab. V 233) oder Glanis
(Plin. Ill 59), soil urspriinghcher Name des Liris

gewesen sein, vielleicht eine ahnliche Verwechs-
lung wie bei Appian b. c. I 39: and AiQiog jio-

zafiov, ov vvv wot Soxovat Aixsovov qyeto&ai. Vgl.

Nissen Ital. Landeskunde 329 u. unten Clanius.
3) Glanis {K).avig Strab. V 235; ridvig App.

b. c. I 89, jetzt Chiana), reenter Nebenfluss des
Tiber, entspringt im toskanischen Appennin, siid-

201ich von Arezzo (C. Arretinus , Plin. Ill 54),

durchfliesst das Thai von Clusium, nimmt am
Fusse des Stadthflgels von Volsinii (Orvieto) von
rechts die Pallia (Paglia) auf und fallt bald dar-

auf, nach einem Laufe von 95 km., in den Tiber.

Seine zeitweise grosse Wasserfiille, die das ebene
Thai von Chiusi versumpfte (s. Clusinus lacus)
und sogar bei fjberschwemmungen im unteren
Tiberlaufe bis Rom sich gefahrlich bernerkbar
machte, veranlasste im J. 15 n. Chr. den Plan,

30 ihn teilweise in den Arno abzuleiten , was aber
durch den Widerspruch der Florentiner vereitelt

wurde (Tac. ami. I 76. 79. Cass. Dio LVII 14).

Im Mittelalter war das ganze Thai von Arezzo
bis Chiusi mangels der Regulierung des C. in

einen unbewohnbaren Sumpf verwandelt (H. Kie-
pert Mittleres Toscana nach einer Zeichnung Le-
onardo da Vincis im British Museum; Berlin 1893),
erst Ende des vorigen Jahrhunderts ist durch die

grossartigen Arbeiten Fossombronis Wandel ge-

40 schaffen und ein Gebiet von 20 Quadratmeilen
der Cultur zuruckgegeben; ein grosser Teil der

im Altertum durch den C. zum Tiber gehenden
Gewasser wird jetzt durch Canale in den Arno ge-

leitet, die Wasserscheide istum ca. 40 km. siidlicher

geriickt. Vgl. Ni ssen Ital. Landeskunde 299. 311.

4) S. Clanius. [Hulsen.]

5) Gefahrte des Phineus, von Perseus erschla-

gen, Ovid. met. V 140ff.

6) Kentaur, auf der Hochzeit des Peirithoos

50 von Peleus getetet, Ovid. met. XH 379. [Hoefer.]

Clanius (rXavi; Dion. Hal. Til 3. Lycophr.
Alex. 718), Fluss in Campanien, sudcistlfch von
Nola entspringend, fallt wenig sudlich vom Vol-
tunius ins tyrrhenische Meer. Im Altertum scheint

er in die Lagune von Liternum (Lago di Patria)

gemiindet zu haben, weshalb auch wohl (Liv.

XXXII 29, 3. Strab. V 243. App. b. c. I 39) von
der .Miindung des Liternus' die Rede ist. Der
an seinem mittleren Laufe gelegenen Stadt Acer-

60 rae schadete er hiiurig durch Cberschwemmungen
(Verg. Georg. n 225 m. d. Schol. Sil. Ital. VIII

535) ; im Mittelalter bildete er hier einen weiten

Sumpf (Partano di Acerra), der nerierdings durch

Canale (1 lagni) entwassert ist, welche den alten

Lauf des C. vOllig verandert haben. [Hulsen.]

Clanoventa s< Glanoventa.
Clantiburgum (Geogr. Rav. 220, 3) s. Teuti-

burgium.
83
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Clanum, Station an der von Iuliobona (Lille-

bonne) iiber Paris nach Augustobona (Troyes)

fuhrenden Strasse, 16 Million von letzterer Stadt

entfernt (Itin. Ant. 883, var. Glano). Holder
Altkelt. Sprachsch. s. v. Wahrscheinlich ist Ola-

num die richtige Namensform (s. d.). [Ihm.]

Claodicus, Hauptling der Cimbern, 653 —
101 bei Vercellae gefangen (Oros. V 16, 20).

[Miinzer.]

Claranus. 1) Stoiker, Mitschiiler und Alters-

genosse des Philosopben Seneca, der ihn als Muster
aufstellt , wie man durch Geistesi'rische die Be-

schwerden des Greisenalters uberwinden kann, und
eine Unterhaltung iiber ethiscbe Dinge mitteilt,

die er mit ihm gepflogen, epist. 66, 1—5.
[v. Arnim.]

2) Als scharfsinniger und gelehrter Erklarer

von Dichtungen erwahnt bei Mart. X 21, 2. Auson.

epist. XVIII 27f. Porphyr. ad Horat. sat. II 3,

83 p. 254 Meyer. Serv. Aen. XI 316 (uberliefert

Clanarius). Wahrscheinlich identisch mit Nr. 1

und dem auf einer stadtrOmischen Inschrift aus

neronischer Zeit genannten Glaranus avunculus,

Borghesi Oeuvres V 221f. Vgl. Teuffel-
Schwabe L.-G. II 5 § 328, 2. 4. [Stein.]

Clarenna, auf der Tab. Peut. an der von

Regensburg (Reginum) nach Eottenburg (Sumelo-

cenna) fuhrenden Strasse. Das heutige Cannstatt

oder Ktingen am Neekar? Naeher Bonn. Jahrb.

LXXI 19f. Mom in sen CIL III p. 739f. Holder
Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.]

Clari, Volk im Wcsten Arabiens, an der Gold-

kiiste: Deinde Clari, lifus Hammaeum, ubi auri
mettdla (Plin. VI 150), wie es scheint. in der

Gegend von Cumfide der Admiralskarte. Vgl.

Sprenger Alte Geogr. 52. Glaser Skizze 31rf.

[D. H. MtillerJ

Clariae, thrakischeis Volk auf der Nordseite

des Haimos, Plin. n. h. IV 41. [Oberhummer.]
Clarianus ist ein auf Ziegelstempeln in Gallia

Narbonensis haufig vorkommender Name. , CIL
XII 5679 nr. 19. 22. 25. [0. Rossbach.]

Clari'^atio, von den alten Grammatikern ab-

geleitet a claruate voeis (Serv. Aen. IX 52. Plin.

n. h. XXII 5 clarigatum id est res raptas dare
repetition; s. aber auch Serv. Aen. X 14 clari-

gatio autem dicta est aut a clara voce . . . aid

a xlijQco, hoc est sorte), alter Terminus der ro-

mischen Rechts- und Priestersprache, der in Quin-

tilians Zeit (inst. VII 3, 13) zu den einer Ei-

klarung bediirftigen obsouriora et ignotiora verba

gehorte. In wirklicher Anwendung kommt das

Wort nur bei Liv. VIII 14, 6 vor, wo es unter

den nach dem Latinerkriege fiber den senatus

von Velitrae getroffenen Bestimmungen heisst: ut

eius. qui cis Tiberim deprekensus esset, usque
ad mille assium clarigatin esset, nee prius quam
aere persoluto is, qui cepisset , extra vinculo-

eaptum haberet; hier bedeutet es also die Ver-

pflichtung zur Zahlung von Losegeld oder Busse,

vielleicht auch den Anspruch auf solche Leistungen.

Die Spateren kennen das Wort nur aus dem ius

fetiale, und zwar speciell in der Anwendung auf

den Act des res repetere (Plin. a. a. 0. Arnob.
II 67 per clarigationem repetitis res raptas

;

Livius , der I 32 , off. den ritus , quo res repe-

tuntur, beschreibt, braucht das Wort c. nicht)

oder auch — ungenau — auf die nach vergeb-

licher Genugthuungsforderung eintretende indietio

belli (Serv. Aen. X 14: clarigationem exercerc,

hoc est per fetiales helium indieere ; vgl. IX 52)

;

s. dariiber den Artikel Fetiales. [Wissowa.]

Clarissimi viri, Titel der Senatoren und
Beamten senatorischen Ranges in der spiiteren

Kaiserzeit, s. Senatus.
Claritag, eine den Glanz des Rtimerreich.es

personificierende Gottin, deren Name uns erst

10 auf Munzen der spateren Kaiserzeit entgegentritt

;

ein besonderer Typus wurde fur sie nicht mehr
geschaffen. Die Munzen mit der Umschrift C.

zoigen den Sonnengott im Strahlenkranz stehend

und halbbekleidet, die erhobene Rechte tragt eine

Erdkugel (Cohen MeU imp. 2 Diocl. 16. 17; Max.
Here. 28. 29; Const. Chlore 8; Gal. Max. 10. 11;

Postume 12. 13). [Aust.]

Clari Tiri sollten nacb der Bestimmung Con-
stantins des Grossen die Senatoren von Constan-

20 tinopel genannt werden (Anon. Vales. 6, 30), wo-
dureh sie fiber die Decurionen aller andern Stfidte

erhoben , aber hinter den romischen Senatoren,

denen der Titel viri clarissimi zukam, zuriick-

gesetzt vvurden. Doch schon Constantius II.

stellte im .1. 339 die beiden Senate gleich und
iibertrug wahrschc inlich auch den Clarissimat auf

die Hauptstadt des Ostens. Zeitschr. f. Numism.
XXI 62.

'

[Seeck.]

Clari us (die Uberlieferung proclamo oder pro
30 Damo ist corrumpiert), fiir den Plinius der Jiingere

eine Verteidigungsrede halt, welche er spater aus-

gearbeitet und gfcfeilt seinem Preunde (C. Li-

cinius Marinus Voconius) Romanus schickt, Plin.

epist. IX 28, 5. [Stein.]

Clarus, 1) S. Erucius, Gavius, Iulius,

Ragonius, Septicius, Sicinius und Tre-
batius. [Stein.]

2) Cognomen folgender Consuln der Kaiserzeit:

a) Sex. Erucius Clarus, cos. suff. vielleicht im
40 J. 117 n. Ch mit Ti. Iulius Alexander Iulianus,

cos. II ord. 146 mit Cn. Claudius Severus. b) C.

Erucius Clarus, cos. ord. 170 mit M. Cornelius

Cethegus. c) C. Iulius Erucius Clarus, cos. ord.

193 mit Q. Sosius Falco. [Groag.]

3) Consularis Palaestinae in den ersten Jahren
des 5. Jhdts. Mare. diac. vit. S. Porphyr. Gaz.

99. Abh. Akad. Berlin 1874, 213. [Seeck.]

4) Clara s. Aemilius Nr. 160.

5) Didia Clara, Tochter des Kaisers M. Didius

50 Severus Iulianus, s. Didius. [Stein.]

Clasis, Nebenfluss des Tiber in Umbrien, nur

genannt bei Silius Ital. VIII 453 (die Hss. haben
Clanis, was Cluver Ital. ant. 701 iiberzeugend

verbessert hat), im Mittelalter Clasius oder Clasia,

jetzt Chiascio , entspringt bei Iguvium , scheint

im Altertum nicht direct in den Tiber, sondern

in den jetzt ausgetrockneten Lacus Umber (s. d.)

gegangen zu sein, dessen Abfluss die Alten dem
Tinea (s. d.i zurechneten. Nissen Ital. Landesk.

60 310.
'

[Hiilsen.]

Classiarii s. Epibatai, Nautae, Remiges,
Socii navales.

Classici. Wie Gellius VI 13 (nach Cato?) be-

nchtet. hiessen classici die Mitglieder nur der ersten

der fiinf servianischen VermOgensclassen (s. C las-

sis Nr. 2), die iibrigen infra classem. Auf die

gleiche Quelle geht wohl die Notiz bei Fest. ep.

p. 113 zuriick: infra classem signifieantur qui
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minare summa quam centum et viginti milium
aeris eensi sunt. Demnach konnte classicus auch
soviel bedeuten, wie vermOgend, leistungsfahig.
Thatsachlich'ist das Wort in der antiken Litteratur
im ubertragenen Sinne angewendet worden, immer
aber so, dass dabei die Grundbedeutung und der
Ursprung von der Classeneinteilung der Burger-
sehaft nicht vergessen wurde, also mit der vollen
Empfindung des metaphorischen Gebrauches. So
bezeichnet Cicero Academ. prior. II 73 den Klean-
thes. Chrysippos und die iibrigen Phibsophen
mferioris aetatis im Vergleich zu Demokritos als
quintae classis. Fronto bei Gell. XIX 8, 15
spricht von classicus adsiduusque aliquis scrip-
tor, non proletarius. Arnobius sagt II 29 desi-
nite hominem, proletarius cum sit, dassicis,
et capite cum eenseatur, adscribere ordinibus
prim-is. Losgelost von der ursprunglichen Be-
deutung und im modernen Sinne ist das Wort
erst von den Humanisten gebraucht worden; so
heisst es bei Melanchthon in der Widmungsepistel
der Ausgabe Von Plutarchs Schrift El xal&g dgrj-
jai to /dfc yJtojoa? an Bartholomaeus Feldkirch
vom April 1519 (Corp. Reformat. I p. 80): De
hac re Plutarchi sententiam , classici videlicet
mit/mris, cerium est prae/egere sehotae nostrae.
Hier bedeutet classicus soviel als mustergultig

;

da den Humanisten aber die gesamte Litteratur
derGriechen undRomer als mustergultig erschien,
so wurde sie von ihnen als classisch bezeichnet,
und die durch das Studium jener Litteratur er-
worbene Bildung hiess fortan die classische Bil-
dung. Vgl. Jacobs in Ersch und Gruber
Encyclop. -I Bd. XVII 384fT. [Kubler.]

Classicum kommt von calare (Isidor. orig.
XVIII 4) und ist das Signal zum Sammeln.

1) Bei seinem Klang traten die Centuriatco-
mitien zusammen (Mommsen Rom. Staatsrecht
III 288). Es wurde mit dem Horn gegeben ; die
Blaser hiessen classici (Varro de 1. 1. V 91). Spa-
ter wurde das Blasen von den Censoren verdunffen
(Varro ebd. VI 92).

2) Das C. als militiirisches Signal durfte nur
der Feldherr blasen lassen, da es nach Veget. II
22 (vgl. auch Modestus de voc. rei mil. 16) das
insigne imperii war. Waren zwei Feldherrn im
Lager, so stand beiden das C. zu (Liv. XXVII
47, 5. XXVIII 17, 15. Caes. b. c. Ill 82, 1).
Durch das C. berief der Feldherr im Lager die
eontio (Liv. V 47, 7. VII 36, 9. VIII 7, 14. 32, 1.

Ammian. Marc. XXI 5, 1) und gebot Schweigen
(Liv. II 45, 12); es erttate, wenn auf sein Ge-
heiss jemand hingerichtet wurde (Veget. II 22.
Tac. ann. II 32). Abends, ehe die Wachen auf-
zogen, erklang es bei seinem Zeit (Polyb. XIV
3, 6, der zwar das Wort e. nicht hat); und selbst
den Auf^bruch aus dem Lager scheint er durch
ein C. signalisiert zu haben (Liv. II 59. 6), wah-
rend sonst die Tuben Vorriicken und Angriff an-
zeigten (v. Domaszewski Die Fahnen im rOmi-
schen Heere 8 und 9, 1). Sogar ausserhalb des
Lagers (anders v. D om a s z ew s k i a. a. O. 9) wurde
das C. geblasen ; denn unter den Klangen des C.
zog Vitellius in Rom ein (Suet. Vitell. 1 1). Strittig
ist, wer das C. blies. Wahrend Marquardt
(St.-V. 112 552) und v. Jan (Baumeister Denk-
maler HI 1659) sich an die Worte des Vegetius
(II 22): C. item appdlatur quod bucinatores per

cornudicuut halten, bezweifelt v. Domaszewski
(a. a. O.) deren Richtigkeit und will auch von
Langes Anderung des bucinatores in eornicines
(vgl. Lange Hist, mutationum rei mil. Roman.
57, 7) nichts wissen. Als feierlichstes Signal
wurde das C. nach v. Domaszewski von alien
Hornblasem geblasen (Polyb. XIV 3, 6), und dass
es sehr vernehmlich war, geht aus einer Hygin-
stelle (de munit. castr. 21) hervor, wo e. und das

lOschwachere bucinum (Masquelez bei Darem-
berg I 753 halt beide falschlich fiir identisch)
gegenuberstehen. Ubertragen wird c, besonders
bei Dichtern, fur Kriegstrompete gebraucht, Verg.
Georg. II 539; Aen. VH 637 mit d. Comment.
d. Servius. Tibull. I 1, 4. Seneca Thyest. 574.
Lucan. IV 186. Ammian. Marc. XVI 12, 45.

Litteratur: v. Jan bei Baumeister Denk-
miiler III 1659f. Masquelez in Daremberg
et Saglio Diet. I 753f. [Fiebiger.]

20 Classicus. 1) Mit diesem Namen nennt Mart.
II 69 einen verschamten Parasiten; derselbeName
II 86, 6 und XII 46. [Stein.]

2) S. Caecilius Nr. 42, Iulius. [Groag.]
Classicus centurlo s. Centurio Nr. 3.

Classis. 1) Stadtteil von Ravenna, an-
schliessend an den von Augustus gegrundeten
Hafen der Classis praetoria Ravennas; den Ort
bezeichnet die 3 km. siidlich der Stadt gelegene
Basilica S. Apollinare in Classe. S. lord. Get. 29

30 Geogr. Rav. IV 31 p. 258. V 1 p. 326 P. Pro-
cop, b. Goth. II 29. CIL XI 281 a (Mosaik von
S. Apollinare nuovo, Garrucci Storia dell' arte
242). Ubrigens vgl. Ravenna. [Hfilsen.]

2) Durch die Verfassung des Servius Tul-
lius wurde die rflmische Burgerschaft (mit Aus-
nahme der Equites) ihrem VermOgen nach in
funf Classen geteilt. Die Burger der ersten Classe
sollten mindestens 100 000 As (so nach Liv. I 43
Dionys. IV 16. Polyb. VI 23, 15; 120 000 nach

40 Plin, XXXIII 43 und Fest. ep. p. 113, 125000
nach Gell. VI 13), die der zweiten mindestens
75 000, die der dritten 50 000, die der vierten
25 000, die der funften nach Livius 11000,
nach Dionysius 12 500, nach Polyb. VI 19, 2
4000 As (400 Drachmen) besitzen. Die Eintei-
lung diente vorwiegend politischen Zwecken (s. d.

Art. Centuria Nr. 2). Aber die Grundbedeu-
tung des Wortes classis ist eine militarische.
Nach gewohnlicher Annahme ist es von calare

50 — xafoZv abzuleiten und bedeutet ,Ladung' (so
schon Dionys. IV 18 und Quintil. I 6, 33; nach
Serv. Aen. I 39. Isid. Orig. XIX 1, 15. Schol.
Lucan. I 306 soil dagegen das Wort mit xalov
= lignum zusammenhangen) , d. h. zunachst im
militarischen Sinne ,Aufgebot\ Diese fruher all-
gemein gebilligte Etymologie hat zuerst Corssen
(Vocal. I 496) in Zweifel gezogen ; er leitet classis
von einer Wurzel clat (*clat-e-re, vgl. griech. xln -

zeixo, goth. latliOn, as. lathjan. ahd. ladon) ab.
60 halt aber an der Bedeutung .Ladung' fest (ebenso

Curtius Grundz.5 139. Vanicek). Dagegen
behauptet Mommsen (Staatsr. LTI 263), dass
classis im Land- und Seekrieg die Linie bezeichne
,im Gegensatze zu den ausser der Reihe am Kampfe
beteiligten Truppen oder Schiffen'. Er beruft
sich darauf, dass die Hoplitenphalanx

, gebildet
aus Biirgern mit einem Besitz von mindestens
100 000 oder 320 000 As (s. o.) , ursprunglich
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classis hiess, nur wer zu ihr gehorte. eiassicus war,

alle andem als infra classem bezeiclmet (Fest.

ep. p. 113. Gell. VI IS) warden. Damit stimme es,

dass nach mehrfachem Zeugnis in alter Zeit clas-

sis die Bezeichnung des Heeres war (Fest. p. 56.

249. 186 s. classes clypeatas , procineta classis,

opima spolia. Fabius Pictor bei Gell. X 15, 4.

Yerg. Aen. VII 716). Erst als der militarische

Charakter in. der Centurienordnung beseitigt war

268) oder dooh bald danach mlissen die Census-

satze umgerechnet worden sein; damals wurden

sie auf die HOhe gebracht, in der sie uns iiber-

liefert sind (nach Polyb. VI 23, 15 hatten die Be-

waffnung der ersten Classe oi vjisq tag /ivgias

unovftevoi Sgaxftdg, d. i. 100 000 leiehte As;

Schwierigkeiten macht nur die Lex Voconia vom
J. 585=169; vgl. den Art. and Mom m sen
St.-E. Ill 249, 4). Aber auch spater sind die An-

und sie nur noch politischen Zwecken diente, habe 10 satze sicherlich mehrfach verandert worden. Vgl.

das Wort classis , indem es die militarische Be>

deutung nur fur den Seekrieg behielt, eine auf

die Wahlen und Abstimmungen der Volksver-

sammlung beziigliche Bedeutung erhalten. Es
bezeichne jetzt die gleichzeitig zur Abstimmung
aufgerufenen ,Abteilungsreihen des Fussvolkes', so

dass die volldienstpflichtigen Centurien, die friiher

allein die C. waren, jetzt die prima classis Wi-

den und dementsprechend die vier unter der Pha-

Boeckh Metrol. Untersuch. 427ff. Die weitere

Litteratur s. bei dem Art. Centuria Nr. 2.

[Kfibler.]

3) Wahrend C. die Bedeutung ,Aufgebot des

Landheeres' fruh verlor, bezeiehnete es, audi olme

den Zusatz navalis, seitdem die Romer Seekriege

fiihrten, allgemein das Schiffsaufgebot, die Flotte

(Jordan Herm. XVI 57f.). RSmische Kriegs-

sehiffe aber gab es nicht erst, wie es nach Polyb.

lanx stehenden Stufen jetzt als zweite, dritte, 20 1 20, 13. Flor. I 18. Zonar. VIII 11 scheinen

vierte und fiinfte Classe auftreten. In der neuen

Bedeutung gebraucbt, finde sieh das Wort bereits

in der Lex agr. vom J. 643 = 111 Z. 38; [re-

cuperatores ex eijvibus L qiiei classis primae
sient, Xldato. Aber bei dieser Auffassung bleibt

die Etymologie des Wortes dunkel, und dass

elassis die Linie bezeichne, ist nicht zu erweisen.

Vielmehr passt die Bedeutung ,Ladung', ,Auf-

gebot' auch fiir die Zeit, als nur die voll ausge-

konnte, seit dem ersten punischen Kriege (vgl.

Momm sen R. G. 1 7 515), sondern wenigstens

seit der Mitte des 5. Jhdts. v. Chr. Auf so alte

Beziehungen Roms zum Meere deutet die Prora

auf dem As der Decemvirn (Mommsen Gesch.

d. rem. Mtlnzwesens 175. 184). Bemerkenswert

aus den ersten Zeiten der romischen Flotte sind

folgende Daten : 426 erster Schiffskampf, Li v. IV

34, 4; 394 Abordnung eines. romischen Kriegs-

rusteten Burger die elassis bildeten, insofern als 30 schiffes nach Delphi, Liv. V 28, 2 ; 348 infolge

eben sie allein in altesten Zeiten zur Heeresfolge

verpflichtet waren, die andem aber erst spater zu

dieser Ehrenpfiicht herangezogen wurden.

Auf die militarische GrundbedeutungdesWortes

weist die versehiedene Art der Bewaffnung, welche

nach der Uberliefemng den einzelnen Stufen vor-

geschrieben war. Voile Hoplitenausriistung hatte

die erste Classe, namlich Erzscbild (clipeus Liv.,

aoxig Dion.), Helm, Panzer, Beinschienen, Lanze,

Roms Ohnmacht zur See (Liv. VII 5, 4) Absehluss

eines Vertrags mit Karthago (Polyb. Ill 22-*-25.

Mommsen Rom. Chronologie 3201'. ; 306 erneuert,

Mommsen R. G. I' 415) und Tarent (Appian.

Samn. 7, 1. Mommsen R. G. I? 413); 339-268

Anlage zahlreicher Kustenbefestigungen (Momm-
sen a. a. O.); 338 Seesieg iiber die Antiaten,

deren Schiffc in die romischen Docks gebracht

oder verbrannt wurden, Liv. VIII 14, 8. 12; 311

Schwert. Den tibrigen Classen oder den Centurien 40 Einsetzung der Duoviri navalcs classis ornandae

infra classem fehlte der Panzer. Die zweite Classe

trug Holzschild [scutum Liv., &vqs6; Dion.), Helm,

Beinschienen, Lanze, Schwert, die dritte dasselbe

ausser den Beinschienen; die vierte Classe hatte

nach Livius nur liasta und verulum, nach Dio-

nysios Sehild, Schwert und Lanze (dvosdg, iitpog,

doiiv) , die fiinfte nach Livius Schleuder, nach

Dionysios Speer (oavriov) und Schleuder (vgl.

Marquardt Rom. Staatsverw. 112 326).

et reficiendae, Liv. LX 30, 4 is. unter Duoviri);

310 Flottenexpedition nach Campauien, Liv. IX

38, 2 ; einige Jahre spater nach Corsica, Theophr.

h. pi. V 8, 1. 2. Mommsen R. G. I? 415; 282

Angriff auf romische Schiffc im Hafen von Tarent,

Liv. cpit. XII. Appian. Samn. 7, 1. Mommsen
R. G. I' 391 ; 267 Einsetzung von vier Flotten-

quaestoren, Liv. epit. XV (s. unter Quaestores
•lassici). Bedeutsam fiir den Aufschwung der

Die Censussatze, nach welchen die Classen 50 romischen Marine war der Ausbruch des ersten

eingeteilt waren, werden in den Quellen nach dem

Munzsystem angegeben, welches kurz vor dem
ersten punischen Kriege eingefiibrt wurde (der

As = '/io Denar). Die alteren Ansatze sind uns

nicht bekannt; nach Mommsen s wahrschein-

licher Annahme (Rom. Trib. Ill; Staatsr. Ill

247) waren sie urspriinglich nicht in Geld, son-

dern in Landmass ausgedriickt und zwar I. Classe

20iugera,II. Classe 15 iugera, III. Classe 10 iugera. . ..

IV. Classe 5 iugera, V. Classe 2 iugera = lheredium. 60 geriugeres Geschick im HanOverieren glichen die

punischen Krieges. Wahrend noch 264 romische

Truppen auf bundesgenossischen Schiffen befordert

werden mussten (Polyb. I 20, 14), gingen vier

Jahre spater bereits hundert romische Penteren

und zwanzig Trieren (Polyb. I 20, 9), in Jahres-

frist (Mommsen R. G. I' 516; Plin. n. h. XVI
74. Flor. I 18 fibertreiben) nach kart-hagischem

Muster crbaut (Polyb. I 20, 15) und mit gciibten

Euderern bemannt (Polyb. I 21. 2i, in See. Ihr

An Stelle dieser Satze traten dann. vermutlich

durch die Censuren der J. 442 = 312 und 450

= 304, als die Freigelassenen , d. h. die Nieht-

ansassigen. in die Tribus aufgenommen wurden,

Geldbetrage, und zwar zunachst berechnet nach

dem schweren As, namlich zu 40000, 30 000,

20 000, 1O000, 4400 schweren As. Gleichzeitig

mit der Einfiihrung des leichten As (urn 486 =

Romer dadurch aus, dass sic den Corvus (s. d.)

erfanden (Polyb. I 22, 4—11), wodurch ihnen

moglich wurde, ihre trefflichen Landtruppen an

Bord im Nahkampf zu verwenden. So siegten

sie bereits in der ersten grossen Seeschlacht 260

bei Mvlae unter C. Duilius uber die Karthager

(C1L I 195. 12 p. 47. Polyb. I 23. Liv. epit,

XVII. Flor. I 18. Eutrop. II 20. Aur. Vict, de

ki
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vir. ill. 38, 1 u. a.), desgleichen 257 am tynda-
rischen Vorgebirge unter C. Atilius Regulus (Polyb.

I 25. CIL 12 p. 47), 256 bei Ekuomos unter

L. Manlius Vulso (Polyb. 1 26—28. CIL 12 p. 47),

254 am hermaeischen Vorgebirge unter Ser. Ful-
vius Paetinus Nobilior und M. Aemilius Paulus
(Polyb. I 36. Liv. XLII 20, 1. CIL 12 p. 47),

vor allem aber 241 unter C. Lutatius Catulus
und Q. Valerius Falto bei den Aegaten (Polj'b.

I 61. Cohen Monn. de la rep. rom. 193 nr. 2. 3.

CTL I 2
p. 47). Allerdings erlitten sie daneben

audi, bald durch die Schuld ihrer Admirale. bald
durch die Unerfahrenheit ihrer Seeleute (vgl.

Mommsen R.-G. I 7 535—537), wiederholt grosse

Schiffsverluste — 255 bei Camarina (Polyb. I 37.

3ff.), 253 auf der Fahrt nach Italien (Polyb. I

39, 6), 249 bei Drepana (Polyb. I 51) und an

der Siidkiiste Siciliens (Polyb. I 54, 8) — so dass

der romische Senat, nachdem er zweimal als

Ersatz fiir die verlorengegangenen Flotten neue
ausgerustet — 254 in drei Monaten eine von 220
(Polyb. I 38, 5. 6), 250 eine von 200 Schiffen

(Polyb. I 41, 3) — und 249 dem Mangel an See-

leuten durch Aushebung von 10 000 neueu abge-

holfen hatte (Polyb. I 49, 2), darauf verzichtete,

weiterhin eine Flotte zu unterhalten (Polj-b. I

55, 2), Erst die Hochherzigkeit rOmischer Burger
erraogliehte 241 den Neubau einerausgezeichneten

Flotte von 200 Penteren (Polyb. I 59, 6. 7), und
mit einem Schlage war der Krieg beendet. Auch
in der Folgezeit fiihrte die Flotte mehrfach die

Entscheidung herbei. So verjagte 228 Cn. Ful-

vius Centumalus. mit einem Geschwader von 200
Schiffen nach kurzeni Kampfe (Polyb. II 11. 12.

CIL I 2 p. 47) die gefurchteten illyrischen Piraten

(Polyb. II 8, 1. 2), wahrend L, Aemilius Regillus

mit einer rOmisch-rhodischen Flotte von 80 Schiffen

190 bei Mvonnesos Antiochus Seemacht zerstorte

(Liv. XXXVII 30. 31. 58, 3. XL 52, 5. 6). Aber
bemerkenswert ist. dass die Romer trotz wach-
sender Machtfiille nicht auf die Unterhaltung einer

grosseren kriegsbereiten Flotte bedacht waren.

Es geniigte ihnen, die besiegten Seestaaten da-

durch unsehadlich zu machen, dass dies? ihre

Schiffe ausliefern mussten (Dc la Berge Bull,

epigr. VI 15) — so 228 die Illvricr, Polvb. II

12. 3: 201 die Karthager, Polvb; XV 18, i. Liv.

XXX 37, 3; 196 Philipp von Makedonien. Liv.

XXXIII 30, 5: 195 Nabis. Liv. XXXIV 35, 5;
188 Antiochus, Liv. XXXVIII 38, 8. Appian.
Syr. 39 — . die sie. statt damit die eigene Flotte

zu vermehren, wiederholt verbrannten (Liv. XXX
43, 12 201 v. Chr. ; XXXVIII 39, 2. 3 188 v. Chr.)

oder verschenkten (Liv. XLV 43, 10. 44, 16
167 v. Chr. i. So kam es, dass meist erst nach

Ausbruch eines Seekrieges von dem damit beauf-

tragten Magistrat die alten, in den rSmischen
Docks (iiber dieselben vgl. Gilbert Gesch. u.

Topographie d. Stadt Rom LTI 146—150) befind-

lichen Schiffe in stand gesetzt und dazu neue

gebaut wurden — z. B. 192 vor dem Kriege mit

Antiochus, vgl. Liv. XXXV 20, 12. 21, 1, und
172 vor dem Kriege mit Perseus, Liv. XLII 27,

1 — und dass in immer grosserer Zahl bundes-

genOssische Schiffe die romischen Flotten ver-

starkten (z. B. 200 v. Chr., vgl. Liv. XXXI 44,

1; 198 v. Chr., vgl. Liv. XXXII 16, 6; 190 v. Chr.

vgl. Liv. XXXVII 30, 1). Gegen Ende des 2. Jhdts.

v. Chr. war die romische Flotte so in Verfall ge-
raten, dass die romischen Truppen bei Beginn
des iugurthinischen Krieges (111) bis Rhegium
marschieren mussten, um erst von hier nach Africa

iibergesetzt zu werden (Sail. b. lug. 28, 6). Der
gewaltigen Flotte des Mithridates (die von Appian.

Mithr. 17. 19 auf 400 angegebene Zahl seiner

Schiffe scheint allerdings ubertrieben ; vgl. Kro-
mayer Philol. LVI 470ff.) stand 88 lediglich ein

10 kleines rOmisches Geschwader bei Byzanz gegen-

iiber, das sich alsbald ergab (Appian. Mithr. 17.

19). Ganzlich fehlte es dagegen zu Beginn dieses

Krieges dem romischen Oberbefehlshaber Sulla

an Schiffen, die erst Lucullus fiir ihn mit vieler

Muhe aus Cypern, Phoinikien, Rhodus und Pam-
phylien requirierte (Plut. Lucull. 2. 3. Appian.

Mithr. 33. 56). Unzureichend war auch die Zahl
der Schiffe, mit denen M. Antonius 74 den Kampf
gegen die Seerauber aufnahm (Flor. I 42, 2. 3.

20 Mommsen R.-G. Ill 7 79). Eine um so grossere

Flotte — 500 Schiffe — bewilligte dafur der

Senat 67 v. Chr. dem Pompeius zum Seerauber-

kriege (Plut. Pomp. 26. Mommsen R.-G. LII 7

100; St.-R. II 3 654), auf dessen Betreiben auch
in den Jahren 62 und 61 bedeutende Summen
— 4300000 Sesterzen im J. 62 — zu Flotten-

zwecken verausgabt wurden (Cic. pro Flacco 30).

Mit neuem Eifer nahmen seitdem die ROmer den
Seekrieg wieder auf, so dass die Flotte in den

30 Kampfen der ausgehenden Republik wachsende
Bedeutung erlangte. Im Biirgerkriege der Jahre

49/48 stand der etwa 150 Schiffe (Kromayer
Philol. LVI 438) zahlenden caesarianischen Flotte

eine aus fiinf, dem M. Calpurnius Bibulus unter-

stellten Geschwadern (Caes. b. civ. Ill 5, 3) ge-

bildete pompeianische von wenigstens 350 Schiffen

(die Dio XLI 52, 2. Plut. Pomp. 64; Cat. 54.

Appian. bell. civ. II 49 uberlieferte Zahl 5-600
ist nach Kromayer a. a. O. 433—438 zu hoch

40 gegriffen ; vgl. namentlich Appian. bell. civ. II 87)

gegenuber, die olme die Niederlage bei Pharsalus

die Caesarianer allenthalben in die Enge getrieben

haben wiirde ; vgl. Caes. bell. civ. Ill 40. 100.

101. Siegreich schlug 42 v. Chr. die mehr als

200 Schiffe (Appian. bell. civ. IV 133) starke

Flotte des Brutus und Cassius wiederholt die An-
griffe der allerdings ganz bedeutend schwacheren

Flotte der Triumvirn (vgl. Kromayer a. a. O.

444f.i zuriick (Appian. bell. civ. IV 82. 86. 115.

50 V 26), und trotz des Siegs bei Philippi war An-
tonius in seinen Unternehmungen im Osten ge-

hemrat (vgl. Appian. bell. civ. V 2. Dio XLVIII
41, 6), weil er keine Flotte hatte. Gefahrlicher

nocli sollte den Triumvirn Sextus Pompeius werden,

der nach Caesars Tode, wie einst sein Vater, vom
Senate zum Praefectus classis et orae maritimae
(vgl. Appian. bell. civ. Ill 4. Babelon Monn.
de la re'p. rom. II 351f.) ernannt, 42 bereits 130
Schiffe im wesrlichen Mittelmeer um sich ver-

60sammelt hatte (vgl. Appian. bell. civ. IV 117 mit
IT 86. 115. Kromayer a. a. O. 444) und bald

darauf iiber die doppelte Zahl verffigte (Veil. Pat.

LI 77. 3). Zwar stellte Octavian, der, um die

Schmach des Vertrags von Misenum zu tilgen.

zu Rom und Ravenna grossartige Schiffsbauten

ins Werk gesetzt hatte (Appian. bell. civ. V 78.

80), dem Gegner- 38 eine annahemd gleich starke

Flotte (Kromayer a. a. O. 450) entgegen, doch
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ging mehr als die Halfte seiner Schiffc in den
Schlachten von Cumae und Rhegium, namentlich
aber bei einem Seesturm wieder verloren (Appian.
bell. civ. V 82- 92. Dio XLVIII 46-48. Gardt-
hausen Augustas 1 247—251). Unverzagt riistete

Octavian yon neuem (Gardthausen a, 0.
255—262): zwei Jahre lang wurden i'iir ihn in

ganz Italien (Dio XLVIII 49, 1), insbesondere
aber in dem durch Verbindung des Lucriner-

erfolgte, lasst sich nur ariniihernd bestimmen.
Sicher bestand die Station Misenum wohl bereits

22 v. Chr. Denn damals muss das vor Forum
Iulii ankernde Geschwader, welches Augustus
nach der Schlacht von Actium aus den von An-
tonius erbeuteten Schiffen dort gebildet hatte
(Tac. ann. IV 5. Strab. IV 184) und das gewiss
26/25 am Cantabrerkriege teilnahm (Flor. II 33.

Oros. VI 21, 4. Mommsen R.-G. V 61), grOssten-
und Arvernersees mit dem Meere ncugesehaffe- 10 teils (unrichtig — s. u. — meinen Mowat Bull
nen Portus Iulius (Suet. Aug. 16. Dio XLVIII
50, S. Flor. II, 18, 6. Serv. Georg. II 161.

Anth. Pal. VII 379. IX 708) unter Agrippas
Leitung Schiffe gebaut (vgl. Strab. V 244), und
die allerwarts aufgebotcne Schiffsmannschaft (vgl.

Dio XLVIII 49, 1) einen gauzen Winter iiber

fur den Seekrieg goschult (Suet. Aug. 16.

Veil. Pat. II 79, 2). So kampften 36, trotz-

dem Stiirme der auslaufenden" Flotte manchen

epigr. VI 216. Ferrero L'ordinamento delle ar-

mate romane 159. Allmer Inscript. de Vienna
I 421. Desjardins Ge'ogr. de la Gaule rom.
LTI 181. 373, nach 22 hatten in Forum Iulii iiber-

hanptkeine Schiffe mehr gestanden), nach Misenum
uberfiihrt worden sein, da der Kaiser Gallia Nar-
bonensis schwerlich sonst dem Senate anvertraut
hatte (Dio LIV 4, 1). Zur selben Zeit muss auch
die ravennatische Flotte gegrilndet sein, weil bei

Verlust verursacht hatten (Appian. bell. civ. V 98. 20 Vitruv. II 9, 16, der in den Jahren 15—13 sehrieb
99. Dio XLIX 1. Veil. Pat. II 79, 3), wiederum
300 octavianisehe Schiffe gegen die gleiche Zahl
des Pompeius (Appian. bell. civ. V 118), der erst

bei Mylae und dann bei Naulochus entscheidend
geschlagen wurde (Gardthausen Augustus I

263—270). Verstarkt durch die von Pompeius
erbeuteten Schiffe (vgl. Kromayer a. a. 0. 458
—460) nahm Octavians Flotte endlich auch den
Kampf mit Antonius auf, iiber dessen schwer-

(Schanz Rem. Litt.-Gesch. II 230), Ravenna mit
dem Po verbunden erscheint, und weil Valgius
Rufus, der wahrend der ersten 10 Jahre des Prin-

cipats dichtete (Ribbeck Rom. Dicht. II 360),

mit den Versen: Et placidam fossae qua iun-
gunt ora Padttsam, navigat Alpini flumina magna
Pad* offenbar auf die Fossa Augusta anspielt.

Von Staatswegen freilich wurden jene Flotten

nicht errichtet (daher auch nicht im Mon. Ancyr.
fallige, schlecht bemannte_ Schiffe sie 31 v. Chr. 30 aufgefuhrt, Gardthausen Augustus I 649), von
bei Actium einen vollstandigen Sieg errang (Plut.

Ant. 65-67. Dio L 15-36. Flor. II 21. Gardt-
hausen Augustus I 378ff.). Hier endet die Ge-
schichte der republicanischen Flotte. Aus kleinen

Anfangen heraus hat sie sich demnach trotz der
Abneigung der Romer gegen das Seewesen vor-

fibergehend unter dem Druck der Verhaltnisse
glanzend entwickelt , wenn sie auch nie , so wie
das Heer, eine stehende Einrichtung des rOrni-

schen Freistaates bildete.

Stehende Flotten gab es vielmehr erst in der
Kaiserzeit. Unter ihnen waren die wichtigsten
die, welche Augustus zum Schutze Italiens in

Misenum und Ravenna begriindete, Tac. ann. IV
5. Suet. Aug. 49. Veget. IV 31. Ersterer Ort
bot ihm an Stelle des Portus Iulius, der sich der
geringen Tiefe des Lucrinersees wegen auf die

Dauer zu einer Flottenstation nicht geeignet haben
wurde (vgl. Strab. V 244. 245), einen naturlichen

Augustus vielmehr aus eigenen Mitteln geschaffen

und mit der Familia des Kaiserhauses bemannt
(Mommsen Herm. XVI 463; St.-R, 113 862f.).

Daraus erklart sich auch, dass sie unter ihrem
Griinder noch recht unbedeutend waren und 6
n. Chr. weder gegen die sardinischen Piraten
iin Westen, Dio LV 28, 1, noch gegen die Dal-

mater im Osten, LV 29, 4, etwas ausrichteten.

Hire urspriingliehe Bezeichnung war: C. quae est

AOMiseni CIL III p. 844, G. Misenensis OIL X
3530 oder G. Mismatium CD- III 1919, des-

gleichen C. Itavennas CIL III p. 850 Oder C.

Tiavennatium, Ephem. epigr. IV 923. Nach Ve-

getius IV 31 hatte die Flotte von Misenum die

westlichen, die von Ravenna die ostliehen Mittel-

meerlander zu ihrem besonderen Schutzgebiete,

was jedoch nicht ausschloss, dass bisweilen Schiffe

der einen ins Bereich der andern geschickt wurden
(misenatischc z. B. nach Galatien und Pamphy-

(Beloch Campanien 196), geraumigen (fiber den 50 lien, Tac. hist. II 9). Fur solche Falle scheinen
Umfang vgl. Leipz. Stud. XV 291), vom Meere
aus leicht zuganglichen (Strab. V 243) und doch
geschiitzten Hafen (Plan Leipz. Stud. XV Taf. 2)

in massiger Entfernung von Rom, letzterer schon
38 v. Chr. Schiffsstation (Appian. bell. civ. V 78.

80), in dominierender Lage inmitten von Sfimpfen
(Leipz. Stud, XV 283), an der Grenze Italiens

(Appian. bell. civ. II 32). erhielt von ihm durch
Anlage der Fossa Augusta, welche den siidlichen

Centum Cellae und der Piraeus als gemeinsame
Stationen fur beide Flotten — s. u. — vorge-

sehen gewesen zu sein. Friih erleichterten fiber-

dies zahlreiche Provincialflotten — s. u. — den
Dienst der italischen. Da dieser unter den Kai-

sern. als die Seekriege aufhorten, fast ausschliess-

lich darin bestand, allerorten die Piraterie schnell

zu unterdriicken, Zufuhr und Handel zu sichern,

den Kaiser, dessen Beamte, sowie Truppen zu
Poarm Padusa nach Ravenna leitete (Plin. n. h. 60 befordern, hatten die Centralen Misenum und Ra-
III 119. Iordanes Get. 150. Claudian. de VI.

cons. Honor. 495f. Sidon. Apoll. epist. I 5, 5), einen
stattlichen, kfinsthch erweiterten Hafen (Naheres
Leipz. Stud. XV 285-288, Plan ebd. Taf. 1), der
nach Iordanes (a. a. O.) 250 Schiffe fasste (vgl. auch
Zosim. VI 8, 2). Wann die Anlage der beiden
Flotten, von denen die misenatische bald die an-
gesehenere wurde (Hirschfeld Verw.-Gesch. 126),

venna an den versehiedensten Punkten ihre Neben-
stationen , vgl. die Kartenskizze Leipz. Stud. XV
Taf. 3. Von diesen gehOrten Inschriftenfunden

oder Schriftstellerzeugnissen zufolge zu Misenum

:

Ostia — sxiveiov von Rom, Strab. ni 145. V 219,

und Hauptstapelplatz fiir iiberseeisches Getreide,

Dessau CIL XIV p. 7. 8 — vgl. CLL XIV 110
(danach stand 186 n. Chr. der Trierarch Iustu.s der

I
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Station vor). 232—234. 237—243. 4133, nament-
lich aber Suet. Ner. 47; Vesp. 8 (von Dessau
CIL XIV p. 9 richtig erklart), wahrend. Suet. Claud.
25 nicht mit Mowat Bull, epigr. VI 165 und
He"r on de Villefosse bei Daremb erg- Saglio
Diet. I 1222 auf die classiarii, sondern auf die

vigiles von Ostia zu beziehen ist; vgl. Leipz.

Stud. XV 324; Antium — Lieblingsaufenthalt

der iulischen Kaiser, Mommsen CIL X p. 660 —
vgl. Ephem. epigr. VIII 658. Tac ann. XIV 4; 10
Terracina vgl. CIL X 8261. Tac. hist. Ill 76.

77. Dio LXV 16, 2; Baiae — von den spateren
Kaisern bevorzugt, Mommsen CIL X p. 351 —
vgl. CIL X 3353. 3393. 3436. 3442. 3445. 3453.

3484. 3523. 3633. 3642. 3652. 3669; Puteoli
— friiher bereits Schiffsstation, Appian. bell. civ.

V 78. 97. 98, und wichtiger Einfuhrhafen, Momm-
sen CIL X p. 183. Hirschfeld Philol. XXIX
75, 113. Beloch Campanien 114—116 — vgl.

CIL X 3360 (hiernach auch diese Station unter 20
einem Trierarchen). 3364. 3386. 3397. 3406.

3407. 3419. 3462. 3475. 3492. 3495. 3498. 3504.
3507. 3512. 3529. 3546. 3568. 3580. 3583. 3585.
3589. 3604. 3605. 3612. 3629. ,3638. 3647. 3649.

3666. 8208, sowie Suet. Vesp. 8; Neapolis, vgl.

CIL X 3338. 3349. 3354. 3358. 3370. 3375. 3388.
3401. 3433. 3437 a. 3494. 3508. 3510. 3511. 3532.
3562. 3566. 3578. 3607. 3611. 3613. 3620. 3632.
3634. 3637. 3656. 3662. 3658; Stabiae, vgl.

CIL X 8131. Plin. epist. VI 16, 11. 12 (79 n. Chr. 30
wahrend des Vesuvausbruchs stationierten Schiffe

daselbst); C apre-ae, vgl. Suet. Tib. 62. Dio LVIII
13, 1 (bestand wahrscheinlich nur unter Tiberius);

Forum Iulii — Plan des Hafens bei A. Leger
Les traveaux publics des Romains 468 und pi. VI
Fig. 9. 10 — vgl. CIL XII 257 (258 muss, weil

auf einen fremden Flottenpraefecten bezfiglich,

ausser Betracht bleiben, Heron de Villefosse et

Thedenat lnscr. rom. de Frejus 39). Tac. aim. IV
5 ; hist. Ill 43 (letzterer Stelle zufolge standen 40
hier wenigstens noch unter den Flaviem Schiffe,

nach Jullian Fre'jus Tom. 41ff. sogar noch unter
Commodus); Mariana, vgl. CIL X 8329, und
Aleria, vgl. Ephem. epigr. VIII 800. 801 (La-
fay e Bull, epigr. I 230f. Ill 290f. IV 19) —
beide vorziiglich Italiens Kvlsten deckend — auf

Corsica (69 n. Chr. befehligte die corsischen Li-

burnen der Trierarch Claudius Pyrrhicus, Tac.

hist. II 16): Carales — Plan des Hafens Atti

di Torino XXI 1886— vgl. CIL X 7592. 7593.50
7595. 7823. Ephem. epigr. VIII 709-712, und
mOglicherweise auch Olbia, vgl. Ephem. epigr.

VHI 734, auf Sardinien — dazu bestimmt , die

rauberischen Saider (Strab. V 225. Tac. ann.

II 85) in Schach zu halten — , endlich Panormus
auf Sicilien — mit der Aufgabe, die Getreide-

ausfuhr zu sichern — vgl. CIL X 7288. 7291.

Desgleichen gehorten zu Ravenna: AquileL>
— als Knotenpunkt zahlreicher Strassen (Itin.

Ant. 124. 126. 128. 270. 276. 279. 291) sehr den 60
Barbaren ausgesetzt, Strab. V 214. Mommsen
CIL V p. 83 — vgl. CIL V 960. 1048 (774. 910.

938sindalsVeteraneninschriftenbeiseitezulassen).

Ammian. Marc. XXI 12, 9, zur Zeit der Notitia

dignitatum durch die selbstandige C. Venetum
ersetzt (occ. XIJI 4); Altinum — von hier Ra-

venna zu Schiff durch die Septem Maria erreich-

bar, Mommsen CIL V p. 205 — vgl. CIL V 8819.

Herodian. VIII 6, 5; Ancona — vorziiglicher

Hafenplatz, Mommsen CIL IX p. 572, und be-

reits 178 v. Chr. Schiffstation, Liv. XLI 1,3 —
vgl. Tac. ann. Ill 9, namentlich aber nr. 231.

232 (Bartoli) der Reliefs der Traianssaule, aus
denen mit Bestiramtheit hervorgeht, dass der Kaiser
von hier zum zweiten dakischen Kriege in See
ging, Tocilesco Das Monument von Adamklissi
118. 119; Brundisium — gleich bedeutend als

Handelsstadt , wie als Uberfahrtshafen — vgl.

CIL IX 41-43. Ephem. epigr. VIII 33. Tac.
ann. IV 27 (24 n. Chr. ein Sclavenaufstand durch
die hier kreuzenden Liburnen unterdruckt) ; Sa-
lonae — strategisch wichtiger Punkt an der
dalmatinischen Kuste — vgl. CIL HI 2034 , viel-

leicht auch Mytilene auf Lesbos, vgl. CIL III

6092a, und Chalcedon, vgl. CIL III 312. Eine
gemeinsame Station hatten beide Flotten im
Westen in Centumcellae (Ferrero L'ordina-

mento 132. Bormann CIL XI p. 524) — da-

selbst ein besondcrer Begrabnisplatz fur Flotten-

soldaten, Anno vazzi Not. degli scavi 1877, 264 —
wo neun misenatische (CIL XI 3522—3526. 3532
—3535) und sechs ravennatische (CIL XI 3528
—3531a. 3536), im Osten im Piraeus, wo vier

misenatische (CIL III 556 a. 558. 6109. 7290)
und die ravennatische Inschrift CIL LTI 557 ge-

funden wurden. Ausserdem lagen, nach Momm-
sen St.-R. IP 862 wenigstens seit Commodus (Sue-

tons Worte Aug. 49 : Ceterum nume-rum par/im
in urbis partim in sui eustodiam adlegit sind

nicht mit Gardthausen Augustus 11349,41 und
Chapot La flotte de Misene 84, 1 auf die Flotten-

soldaten von Rom zu beziehen ; ebensowenig — s.

Leipz. Stud. XV 342 — ist aus Joseph, ant. Iud.

XIX 253 mit Marquardt St.-V. 112 511, 7 2a
folgern. d ass classiarii schon unter Claudius in Rom
garnisonierten), misenatische (vgl. CIL VI 3094-97.
3099. 3101. 3104. 3105. 3107.3109.3110.3113.
3122. 3123. 3125. 3126. 3129—3131. 3133. 3135.
3137—3139. 3910. Ephem. epigr. IV 921. 922)
wie ravennatische (vgl. CIL VI 3148. 3152—3156.
3159—3162. Ephem. epigr. IV 923) Flottensol-

daten standig in Rom, wo sie ausser zu gewohn-
lichen militarischen Diensten zum Spannen der

Schattensegel (Hist. Aug. Commod. 15, 6) uml
zu den Naumachien (Jordan Topogr. d, Stadt
Rom II 116. Gilbert Gesch. und Topogr. d.

Stadt Rom III 334f.) verwendet wurden. Das
misenatische Quartier befand sich daselbst zwi-

schen Colosseum und Titusthermen (Ferrero
L'ordin. 67, 5. Jordan a. a. O. II 115. 116)
in der dritten Region (nach CIL VI 1091 von
Gordian vergrOssert), das ravennatische jenseits

des Tiber in der 14. Region (Jordan ebd.). Be-
graben wurden die Misenaten an der Via Appia
(Hen z en zu CIL VI 3093), die Ravennaten bei

der Villa Pamfili (Henzen zu CIL VI 3149).
Vorubergehend standen Ravennaten auch am Fu-
einersee, vgl. CIL IX 3891. 3892 mit Momm-
sen s Anmerkungen dazu, 11m diesen mit ent-

wassern zu helfen. Dagegen berechtigt die von

Hen z en Rom. Mitt. II 14—20 besprochene In-

schrift, derzufolge unter M. Iulius Philippus 20
Ravennaten zusammen mit Praetorianern der 6.

Cohorte an der flawinischen Strasse eine Rauber-

bande bezwangen, nicht zu der Annahme. dass

sich dort Flottensoldaten standig aufhielten. Aus
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der Geschichte der beiden italischen Flotten ist

folgendes bekannt : Claudius organisierte sie mili-

tarisch (Mommsen Herm. XVI 463). 64 n. Chr.

litt die misenatische Plotte Schiffbruch (Tac. ann.

XV 46). 65 liessen sich die Miscnaten beinahe
in eine VerschwOrung ein (Tac. ann. XV 51. 57),

was jedoch Nero nicht abhielt, aus ihnen kurz
vor seinem Tode die Legio I adiutrix zu bilden,

Tac. hist. I 6. . Suet. Galb. 12. Pint. Galb. 15.

Jiinemann Leipz. Stud. XVI 5—20. Gross war 10
der Anteil beider Flotten an den Ereignissen des
J. 69. Nach Galbas Tode, der sie grausam be-

driickt hatte (Tac. hist. I 87. Suet. Galb. 12.

Plut. Galb. 15. Dio LXIV 3, 2), kampften sie

willig auf Othos Seite (Tac. hist. II 11) gegen die

Vitellianer, die misenatische unter Moschus (hist.

I 87) in Sitdfrankreich, alles verheerend (hist. II

12. 13; Agric. 7) und den GegneT in die Enge
treibend (hist. II 14. 15), mit mehr wechselndem
Erfolge die ravennatische im Pogebiet, hist. II 20
23. 32. 35. 36. 43. Nach Othos Tode hielten

beide Flotten eine zeitlang zu Vitellius, hist. Ill

2. 6. Dann gingen sie zu Vespasian iiber: zuerst,

von ihrem Praefecten Lucilius Bassus verleitet

(hist. II 100. 101), die ravennatische, deren Schiffe

Vespasian die Kiisten von Umbrien und Picenum
unterwarfen, hist. Ill 42, wahrend ihre Soldaten
mit vor Rom zogen, hist. Ill 50, erst spater, in-

folge der grflsseren Nahe der Hauptstadt, die mi-
senatische (hist. Ill 57), die Vitellius tapferer30
Bruder Lucius dafiir im Hafen von Terracina, wo
sie Schutz gesucht hatte, hart bedrangte, hist.

Ill 76. 77. Dio LXV 16, 2. Zum Lohne fur

ihre Dienste formierte Vespasian die Legio II

adiutrix aus Eavennaten, Tac. hist. Ill 50. Dio
LV 24, 3. Vaglieri bei Ruggiero Dizion. I

89f„ und schickte die Flottenveteranen . mit be-

sonderen Privilegien ausgestattet (CIL III p. 851),

in Colonien (CIL III p. 850. 1959), die Flotten
selbst aber machte er wahrscheinlich geraume40
Zeit nach ilem Frieden — nach Suet. Vesp. 8

war der Kaiser mit dem Belohnen langsam —
zu pmetoriae d. i. imperatoriae und stellte sie

damit iiber die nichtpraetorischen Provincialflotten.

Letzteres ist allerdings nur eine Vermutung (was
Chapot a. a. O. 49—52 dagegen vorbringt, ist

nicht stichhaltig). Aber sicher ist, dass die ita-

lischen Flotten den praetorischen Beinamen, der
auf den Diplomen von 71 noeh fehlt (vgl. CIL
III p. 850. 1959), auf einem solchen von 127 50
(CIL X 7854) zuerst begegnet und sich seitderu

bis ins 4. Jhdt. (vgl. CIL X 3343, 302 n. Chr.)

erhielt (erst bei Veget. IV 31. 32 und Not. dign.

occ. 42, 7, 11 fehlt er), aus keinem Anlass mehr
verdienten als fur ihr Verhalten im J. 69 (Ver-
nazzas Ansicht, dass sie nach dem ersten daki-

schen Kriege praetorisch wurden — Menior. di To-
rino XXIII 89 — ist Leipz. Stud. XV 302 wider-

legtj. Unriihmlich dagegen kampften beide Flotten

193 fur Didius Iulianus. Miihelos bemachtigte 60
sich Iulians Gegner Septimius Severus Ravennas
und seiner Flotte, Dio LXXIII 17, 1. Hist, Aug.
Iul. 6, 3. 4. Zonar. XII 7, und so wenig taugten

die zu Hiilfe gerufenen Misenaten, dass sie nicht

einmal ihre Waffen zu brauchen verstanden, Dio
LXXIII 16, 3. Um so thatkraftiger untersttitzten

beide Flotten dafiir den siegreichen Severus gegen
Pescennius Niger, Herod. LT 14, 7. Ill 1, 1, be-

sonders wahrend der dreijahrigen Belagerung von
Byzanz. Severus Nachfolger Caracalla (nicht be-

reits Severus, wie Mowat Bull, epigr. VI 209
meint, vgl. CIL VI 1063, 212 n. Chr.) verlieh

ihnen den Beinamen pia vindex, der auf sieben

misenatischen — CIL HI 7327. VIII 14854. X
3335. 3336. 3529. Ephem. epigr. VIII 800. Kev.
arch. 1892 II 403 nr. 140 — und drei ravenna-
tischen — CIL III 168. Ill p. 899. Rom. Mitt.

II 14 — Inschriften begegnet, der ravennatischen
dazu den Beinamen Antoniniaiia; vgl. CIL III

168. X 8325. XI 36. 39. Unter Gordian biess

die misenatische Flotte u. a. Gordiana, CIL X
3386, unter M. Iulius Philippus die misenatische
wie die ravennatische Philippiana , vgl. CIL III

7327. X 3335. RSm. Mitt. II 14, unter Decius
die ravennatische Deciana, CIL III p. 899. Von
hsheren Officieren beider Flotten sind bekannt
die misenatischen Praefecten ; Sextus Aulienus CIL
X 4868 unter Tiberius, Tiberius Iulius Optatus
Pontianus CIL III p. 844. X 6318. Plin. n. h.

IX 62. Macrob. sat. III 16, 10 unter Claudius,

Anicetus, Morder der Agrippina (Tac. ann. XIV
3. 7. 8. Dio LXI 13, 2. 4. Zonar. XI 12) und
Verderber der Octavia (Tac. ann. XIV 62, 63.

Suet. Ner. 35) unter Nero (59—62), Moschus Tac.

hist. I 87 unter Otho, Claudius Iulianus Tac.

hist. Ill 57. 77 unter Vitellius, Sextus Lucilius

Bassus, gleichzeitiger Befehlshaber der ravenna-.

tischen Flotte, Tac. hist. II 100. Ill 12. CIL III

p. 850, unter Vitellius CIL III p. 1959 (falsch-

lich schreiben ihm Mowat Bull, epigr. VI 207
und Mommsen zu CIL III p. 1959 ein erneutes

Flottencommando unter Vespasian zu), Claudius

Apollinaris Tac. hist. Ill 12. 57. 76. 77 unter
Vitellius, C. Plinius Secundus unter Vespasian
(starb 79 n. Chr. wahrend des Vesuvausbruchs,
Plin. epist. VI 16, 20. Suet. 92 Eeiffersch.), Iulius

Fronto CIL V 4091 im J. 129, M. Calpurnius
Seneca Fabius Turpio Sentinatianus, zuvor Prae-

fect von Ravenna CIL II 1267, im J. 134 CIL
II 1178. Ill p. 878, Valerius Paetus CIL III

p. 880 im J. 145, P. Cominius Clemens, zuvor

Praefect von Ravenna CIL V 8659 Rev. arch.

1890 II 447 nr. 151, nach Verus Tode, L Iulius

Vehillus Gratus Iulianus, zuvor ravennatischer

Praefect Rev. arch. 1888 I 414 nr. 66, etwa in

den Jahren 185—89 (Barnabei Not. degli scavi

1887, 546), Cn. Marcius Rustius Rufinus. zuvor

Praefect von Ravenna CIL IX 1582. X 1127. vor

205, Valerius Valens CIL X 3336 unter Gordian,

Aelius Aemilianus CIL X 3335 im J. 247, M.
Cornelius Octavianus CIL VIII 12296 um die

Mitte des 3. Jhdts. (Ferrero Iscr. nuov. 32.

33), ...o V...ius CIL X.-3343 im J. 302, Fla-

vins Marianus CIL X 3344 im 4. (Ferrero
L'ordin. 76) oder 5. (Mommsen zu CIL X 3344)
Jhdt,, . . . Rufus CIL X 4867 (Zeit unbestimmt)

;

die ravennatischen: P. Palpellius Clodius Quiri-

nalis CIL V 533. Tac. ann. XIII 30 (totete sich

57 n. Chr.), L. Aemilius Sullectinus Boissieu In-

script, de Lyon 16 und M. Aurelius Regulus CIL
VI 3150 vor Vespasian, Sextus Lucilius Bassus

s. o., Cornelius Fuscus Tac. hist. Ill 12. 42 unter

Vespasian, P. Cornelius Cicatricula Ferrero L'or-

din. 360 (Anfang des 2. Jhdts. Hirschfeld Verw.-

Gesch. I 125), L. Numerius Albanus CIL X 7854
im J. 127, M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio

I

Sentinatianus s. o., Tuticanius Capito Rcim. Mitt.

VI 835f. im J. 152, P. Cominius Clemens und
L. Iulius Vehillus Gratus Iulianns s. o. , M. Aqui-
lius Felix CIL X 6657 unter Septimius Severus,

Cn. Marcius Rustius Rufinus s. o., Gongius Ne-
storianus CIL X 8325 im J. 214, l...cianus
CIL III p. 898 im J. 250 ; welcher von beiden
Flotten C. Claudius Sardus CIL VI 3166. Cn.
Octavius CIL X 6320, ,. . . nius CIL XI 710 und

Froehner in der Rev. arch. 1865 I 422—437
1865 II 30—51 verOffcntlichte, erwahnt; vgl.

ostrac. 5. 23 (aus d. Zeit Traians und des An-
toninus Pius), desgleichen ein xqztoiqios nl.oiog

(vgl. ostrac. 17. 23. 33), nach Liv. XXVI 39, 8
und Tac. hist. V 22 das Admiralsschiff, nicht,

wie Froehner Rev. arch. 1865 II 42 will, das
Schiff des Praefectus Aegypti. Schiffsstation war
u. a. Elephantine (ostrac. 23). Auch standen Schiffe

CIL XIV 2266 angehorten, ist ungowiss. 1 der agyptischen und syrischen Flotte, von einem
Misenatische Subpraefecten waren: Alfenius Se
necio CIL X 3334 etwa unter Septimius Severus,
C. Annius Flavianus Ferrero Iscr. nuov. 583
und P. Fulcinius Vergilius Marcellus Rev. arch.
1894 II 401 nr. 158 (Zeit bei beiden unbestimmt)

;

ravennatische T. Abudius Verus Postumus CIL
V 328 und T. Appalius Alflnus Secundus CIL
.IX 5357 (Zeit bei beiden unbestimmt), T. Cor-
nasidius Sabinus CIL IX 5439 im 3. Jhdt.; bei

CIL VI 1643. 1644. VIII 14729 ist die Flotte 20 Station bereits unter Nero. Gewiss'gehSrten ihr

Praepositus befehligt (CIL VIII 9358. 9363), um
Mauretanien vor den Piraten zu schutzen, im
Hafen von Caesarea (Plan und Beschreibung bei

Cagnat L'arme'e d'Afrique 338. 345f.), wo die

Inschriften CIL in p. 1973 (107 n. Chr.). VIII
9358. 9363. 9379. 9385. 9386. 9392. 21025 (K-
burna Nilus). Ephem. epigr. V 983. 993. 1005
gefunden wurden. Nach He'ron de Villefosse
(Bull, des antiquity's afr. 1882, 20) bestand die

nicht naher bezeichnet. Ein praepositus e. Mi-
senatium war L. Artorius Iustus CIL III 1919
(Zeit unbestimmt)

,
praepositi rdiquationi von

Misenum waren C. Sulgius Caecilianus CIL VIII
14854 (3. Jhdt.) und M. Verecundinus Verus CIL
X 3345 (Zeit unbestimmt). Von misenatischen
Nauarchen endlich kennen wir Q. Agusius Varus
CIL X 3351, Annius Herculanus Bull. hell. 1897,
77. Aurelius Candidus CIL X 3349, C. Iulius

auch die in Salda bei einem Tunnelbau zur Zeit

des Antoninus Pius (CIL VIII 2728) verwendeten
Flottensoldaten an (Mommsen Archaeol. Zeit.

1871, 5). Neben der militarischen ist eine eigne
agyptische Getreideflotte inschriftlich (IGI 917.
918) bezeugt (Mommsen R. G. V' 577, 1). Zur
Sicherung ihrer Fahrt nach Italien richtete bereits

Kaiser Gaius unterwegs Stationen fur sie ein

(Joseph, ant. Iud. XIX 2051). Ihre Ankunft in
Magnus CIL X 8215 (Ende 2. Jhdts.), Saturninius 30 Puteoli wurde festlich begangen (Senec. epist.
Isidorus CIL X 3352, C. Sulgius Caecilianus s. o., LXXVII 1. 2). Um sie zu entlasten, schuf Com-
Valerius Verus Ephem. epigr. IV 922, Volusius
Proculus Tac. ann. XV 51. 57 (unter Nero) ; von
ravennatischen P. Petronius Afrodisius CIL XI
86 ; bei P. Aelius Iunianus CIL X 3350, C. Fa-
bricius Ianuarius CIL X 7593, T. Flavius An-
toninus CIL X 3348 und Ti. Iulius Hilarus CIL
VI 8927 (unter Tiberius) findet sich keine nahere
Angabe der Flotte.

modus die G. Africana Commodiana Herculea
(Hist. Aug. Commod. 17, 7. 8. Eckhel VII 117.

128), die Klein (Rh. Mus. XXX 1875, 295) falsch-

lich mit der G. Nova Libyca identificiert. Letz-
tere wird lediglich CIL VIII 7030 (180/88 n. Chr.)

erwahnt, Wilm ann s Ansicht
I CIL VIII p. XXII),

dass sie vor Caesarea ankerte, hat Ferrero Bull.

des antiquites afr. Ill 1884, 175ff. und Iscr. e
Zahlreiche Flotten schutzten in der Kaiserzeit 40 ricerche nuove 60 iibcrzeugend widerlegt. Viel

auch die Provinzen. Die agyptische Flotte.
Aus der ptolemaeischen hervorgegangen und nach
ihrer Hauptstation G. Alexandrine (Ephem. epigr.

IV 926) oder Alexandrina (CIL II 1970. Agypt.
Urkund. 142. 143. 455) benannt, fuhrte sie schon
unter den ersten Kaisern (vgl. Ephem. epigr. IV
926) den Beinamen Augusta (CIL III 43. VIII
9358. 21025; iiber dessen Bedeutung s. v. Doma-
szewski oben Bd. II S. 2349). Vorwiegend fiel

mehr war sie in einem Hafen der Cyrenaica, dem
alten Libyen, stationiert und wird des nova wegen
erst kurz vor 180 gegriindet sein. Nach Henzen
(Bull. d. Inst. 1874, 115) sollte sie die Mauren
von Spanien abwehren. Die svrische Flotte,
durch CIL III 421. 434 (Ifburna Grypus). VIII
8934. 9358. 9363. 9385. CIG 2346 e. 4461 (= Le
Bas III 2715). CIA III 1447. sowie 2 Papyri
aus den Jahren 143 und 148 (Agypt. Urkunden

ihr wohl die Sicherung der Getreideausfuhr zu, 50 113. 265, Leipz. Stud, XV 422f. besprocheni be
die sie spater (409 n. Chr.) sogar selbst besorgte

(Cod. Theod. XIII 5. 32). Von ihren Praefecten
sind bekannt : Claudius Clemens CIL III p. 856
(86 n. Chr.), Q. Marcius Hermogenes CIL III 43
(134 n. Chr.), L. Valerius Proculus CIL II 1970
(3. Jhdt., vgl. Jung Wiener Stud. XIV 240, 106),

Priscus oder Crispns Agypt. Urkund. 142. 143
(159 n. Chr.). Subpraefect war Ti. Iulius Xanthus
Ephem. epigr. IV 926 (unter Nero). Von diesen

kannt. Dire Station hatte sie in dem schon friiher

benutzten (Liv. XXXIII 41, 9. Appian. Syr. 4),
in der Kaiserzeit durch kiinstliche Anlagen sehr
verbesserten (Le Bas III 2714—2717. O. Muller
Antiquitates Antioch. 12. Tillemont Hist, des
empereurs IV 386. Mommsen R. G. V 457),
flberaus wichtigen (Perdrizet et Fossey Bull,
hell. XXI 77) Hafen von Seleucia am Orontes.

•In dem Kampfe zwischen Cn. Calpurnius Piso
befehligte Proculus glekhzeitig die ebenfalls schon 60 und dem svriscben Statthalter Cn. Sentius (19
friiher (Curt. IV 33. B. Alex. XIII 1) bestehende
und daher griechisch bezeichnete Potamophylacia,
welche den Verkehr auf dem Nil sicherte und
die Zolle iiberwachte (Lumbroso Bull. d. Inst.

1876. 102—104 und L'Egitto al tempo dei Greci e

dei Romani 25—27. Jung Wiener Stud, XIV
264. Schwarz Jahrb. f. Philol. CXLIII 713—716j. Ihre Schiffe werden auf Scherben, die

n. Chr.) sehlug sie ersteren erfolgreich zurtick

(vgl. Tac. ann. II 81 mit Nipperdeys Erlau-

terungen). Ferner nahmen ihre Mannschaften
gewiss an den zwei judischen Kriegen unter Ve-
spasian und Hadrian teil (Mommsen Ephem.
epigr. Ill p. 331)." In erstcrem gait es, die an
den Kiisten Syriens, Phoinikiens und Agyptens
Piraterie treibenden Bewohner von Joppe (Joseph.
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bell. Iud. Ill 416. 428ff.) unschadlich zu machen,
auch fand (Jamais auf dem See Genezareth ein

Seetreffen statt (Joseph, bell. Iud. Ill 522ff.

Eckhel III 348. VI 330. Cohen Monn. imp<5r.

I Vesp. 502. 506; Titus 314-316. Dumersan
Numism. journal I 88. Madden A Jewish coi-

nage 193ff.); auf letzteren, in dem sich der ein-

zige bekannte Praefect der syrischen Plotte Sex.

Cornelius Dexter (CIL VIII "8934) auszeichnete

CIL VII p. 20), jetzt Lymne (CIL VII 18. 1226),
und Glevum, jetzt Gloucester (CIL VII 137),
nach Hfibner (Hermes XVI 526 mid Romische
Herrschaft in Westeuropa 16. 26) auch Lonrli-

nium, jetzt London, und Portus magnus, jetzt

Porthmouth, Stationen derselben gewesen sein.

Wahrscheinlich hat Claudius sie unter Bentitzung
der schon von Drusus angelegten (Plor. II 30)
Schiffsstation Gessoriacum (vgl, Mommsen R. G.

(Darmesteter Revue des etud. juives I 1880, 10 V 28, 2. Ferrero Iscr. nuov. 62,2) anlasslich des
17. Schiller Kaisergesch. I 614, 1) bezieht sich

die leider arg verstummelte Inschrift CIL VI 1556
aus der Mitte des 2. Jhdts. Wahrend des Winters
165/66 teilte die C. Syriaca ihren Hafen Seleucia
mit einem Geschwader der misenatischen Flotte

(vgl. den von Thompson Archaeologia LIV 1895,
433 veroffentlichten Papyrus vom 24. Mai 166),
deren Schiffe iibrigens auch sonst Cfter hier ge-
ankert haben miissen (Bull. hell. XXI 77). Unter

hritannischen Feldzuges (43) begriindet, wenn auch,
wieHiib ner a. a. O. annimmt, die italischenFlotten

damals das meiste gethan haben werden. Fine
schwere Niederlage wurde ihr 70 n. Chr. wahrend
des Bataveraufstandes von den Cannenefaten zuge-

ftigt (Tac. hist. IV 79. Mommsen R. G. V 128).

Erfolgreich (Mommsen a. a. O. 173) operierte sie

in den Jahren 82—84 unter Agricola (Tac. Agrie.

24. 25. 29) mit dem Landheere bis hinauf zu den
Valens und Valentinian hiess sie G. Seleucsna 20 Hafen Ost-Schottlands und umsegelte sogar Bri
(Cod. Theod. X 23). Uber ihre Zweigstation im
mauretanischen Caesarea s. S. 2642. Die Flotte
von Karpathos. Sie wird erst im 5. Jbdt. (Cod.
Theod. XIII 5, 32 aus dem J. 409) genannt und
diirfte mehr eine Transportflotte gewesen sein.

Von ihren olxddsg lesen wir bei Synesius epist.

XLI 180. Nach De la Berge Bull, epigr. VI
228, 2 und Heron de Villefosse bei Darem-
berg-Saglio Diet. 1 1234 ging sie aua der syri

tannicn (Agric. 38). Auch an dem Hadrianswalle
werden ihre Soldaten mitgearbeitet haben, da
ntfrdlich desselben bei Birdoswald (= Aboglanna)
und Netherby Inschriften mit der Bezeichnnng
pedatura (vgl. Veget. Ill 8) c. Britannioae (CIL
VII 864. 970) gefunden wurden. Von Philippus
Arabs oder dessen Sohne (244—249) wurde ihr

der Beiname Philippiana (vgl. CIL XII 686) ver-

liehen. Auf sie gesttitzt trotzte Carausius in den
schen hervor. Uber die Hafen von Karpathos vgl. 30 Jahren 286—293 dem Kaiser Maximian (Eutiop.
Manolakekes Ka(>7ia#iaxd lOf. Die pontische
Flotte. Einst den Polernonen gehorig (Tac. hist.

Ill 47), kam sie unter Nero an Rom und statio-

nierte, wie seither, in Trapezunt (Mommsen R. G.
V 306). Denn von hier aus fuhrte Mucian sie

70 n. Chr. gegen Vitellius (Tac. hist. II 83. Ill

47). Nach Joseph, bell. Iud. II 307 zalilte sie

40 Schiffe. Unter Septimius Severus half sie

gewiss Byzanz mit belagern (Dio LXXIV 12, 1

IX 21. 22, 1. Aur. Vict. Caes. XXXIX 20. 21).

Erst nach Gessoriacums Eroberung durch Con-
stantly (Paneg. Constantii 6; Constantini 5) und
Carausius Ermordung (Paneg. Constantii 12) wurde
die bei Vecta unter Allectus stehende (a. a. O.

15) Flotte 296 besiegt (a. a. O. 16. Eutrop. IX
22, 2). 343 verwendete sie gewiss Kaiser Con-
stans auf seinem von Bononia aus (Cod. Theod.
XI 16 , 5) unternommenen britannischen Znge

Unter Caracalla stand sie in Cyzicus (Dio LXXIX 40 (Ammian. Marc. XX 1, 1. Eckhel VIII 110)
7, 3), wo auch der Grabstein eines ihrer Prae
fecten Crispinus (CIG II 3694, 3. Jhdt.) gefunden
wurde. Ein anderer Praefect war L. Iulius Vehillns
Gratus Iulianus (s. o.). Wahrscheinlich gehflrte

ihr auch der auf einer Inschrift von Sinope (CIL
III 6980) genannteNauareh C. Numisius Primus an.
Nicht zur C. Pontica rechnen mochte ich die aller-

dings nur auf einer griechischen Inschrift ifior-

ghesi Oeuvr. Ill 274) aus dem J. 92 erwahnte

Iulian benutzte sie zu Getreidetransporten von
Britannien nach Dcutschland (Iulian. epist. ad S.

P. Q. Atheniens. 279 D. Libanius epitaph. Iul. I
549ff. Reiske. Zosim. Ill 5, 2. 3. Tillemont
Hist, des emp. IV 433. Marquardt St.-V. II

503, 2), und in den Jahren 360 und 368 bedienten
sich Lupicinus und Theodosius ihrer zu Truppen-.

transporten zwischen Bononia und Rutupiae (Am-
mian. Marc. XX 1,2.3. XXVII 8, 6 1. Von'Offi-

yAaootj Ileiuvdlo.. wie dies Ferrero L'ordinamento 50 cieren der C. Britannica sind bekannt: die Prae
168. Heron de Villefosse bei Daremberg-
Saglio Diet, I 1234 und Marquardt St.-V.

112 504 tbun. Vielmehr halte ich dieselbe mit
Mommsen R. G. V 193 fur das Geschwader, wel-
ches die Provinz Thrakien sehiitzte. Die britan-
nische Flotte. Zur VerbindungBritanniens mit
dem Festlande und zum Sehutze Nordgalliens be-

stimmt, hatte sie' in Gessoriacum, dem spateren
Bononia, heute Bonlogne-sur-mer (Plan bei Des-

fecten M. Maenius Agrippa L. Tusidius Campester
(CIL XI 5632 = Or ell i 804 unter Hadrian), C. (?)

Aufidius Pantera (CIL VII 18) und ein dem Namen
nach unbekannter (CIL VI 1643), der Archigu-
benius Seius Saturninus (Dig. XXXVI 1,46, wenn
der Name nicht erdiehtet ist: vgl. Sie vers Stud,

z. Gesch, d. ram. Kaiser 201, 12), der Praepo-
situs reliquationi Flavius Senilis (CIL VII 37),

der 'Ov 9u>M,y.6; 'A$w; (Galen. XII 786 KQhn

;

jardins Geographie de la Gaule romaine I pi. 60 vgl. Grotefend Die Stempel der rOm. Augen
XVIIj, wo die Inschriften Orelli 3603. Ferrero " '

"" - - •
- -• - --

L'ordinamento 507. 509. 510. 511 = Vaillant
Epigraphie de la Morinie 47. 49. 55. 114. Vail-
lant 93. 99, sowie Ziegel mit dem Stempel CI.

Br. (Vaillant Rev. arch. 1882 II 367) gefunden
wurden, ihre Centrale. Uber dem Meere diirften,

inschriftlichen Funden zufolge, Dubrae, jetzt Dover
(CIL VII 1226), Portus Lemanae (vgl. Hubner

arzte 66 1, sowie die Trierarchen Q. Arrenius Vere-

cundus lOrelli 3603), Ti. Claudius Aug. 1. Se-

leucus (Ferrero a. a. O. 507 = Vaillant a. a.

O. 47 Mitte des 1. Jhdts. n. Chr.), P. Graecius
Tertinus (Ferrero 509 = Vaillant 49), Vale-
rius Maxiinus (Dig. XXXVI 1, 46) und Domitianus
(Vaillant 99. Rev. arch. 1889 I 219ff.). Ferrero
512 = Vaillant 46 wird die Triere Radians er-

n

ii
s;
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wahnt. In der Notitia dignitatum begegnet statt
der C. Britannica die unter dem Dux Belgicae
secundae stehende C. Sambriea in loco Quartensi
et Hornensi (occ. XXXVIII 8). Die Frage , ob
sie in Wissant an der Sombre, auf dem Sabis =
Sambre oder auf der Samara = Somme gestanden
(vgl. Becking Not. dign. II 837f.l, ist durch
Vaillants Ausfiihrungen (a. a. O. 248ff.), wo-
nach in Port d'Etaples nordlich der Sommemim-
dung 1873 und 1876 Stempel mit der Bezeich- 10
nung CI. Sam. gefunden wurden, zu Gunsten
.der letzteren entschieden. Der locus Hornensis
ist das heufcige Cap Hornez (Lornel) und Port
d'Etaples, das einstige Vicm ad Quantiam, ist
der locus

_
Quartmsis oder besser Quantensis.

Die Rheinflotte, eine Griindung des alteren
Drusus (Flor. IT 30. Mommsen R. G. V 28,
2), G. Germanioa genannt, weil sie Germanien
scMtzte. Bis ins 4. Jhdt. beherrschte sie das
Stromgebiet des Mittel- und Unterrheins (Hege- 20
sipp. bell. Iud. II 9, 124—127. Eumen. Paneg.
Const. 13, 1. Incert. Paneg. Const. 3, 2. 22, 6).
Von ihren Stationen sind durch Schriftsteller oder
inschriftliche Funde bezeugt : Noviomagus (jetzt
Speier) durch Symmach. laud, in Valent. H 28
(Booking Not. dign. II 966), Moguntiacum (jetzt
Mainz) mit seinen Navalia durch CIRh. 1301.
1302 (185 und 198 n. Chr.), Antunnacum (jetzt
Andernach) durch CIRh. 677. 684 (pleroma ist
kein Lastschiff , sondern bedeutet Bemannung ; 30
vgl. Leipz. Stud. XV 383), beide aus der Zeit
Domitians, und 680 (um 100 n. Chr., Mommsen
R. G. V 133, 1), Brohl, in dessen Steinbriichen
zejtweilig Flottensoldaten gleich anderen Tiuppen-
teilen beschaftigt wurden (vgl. Freudenberg
Das Denkmal des Herkules Saxanus im Brohl-
thai, Bonn 1862, 13ff.), durch CIRh. 660. 662
(beide um 100), sowie Rhein. Jahrb. LXXXIV
62. 85ff., Bonna (jetzt Bonn) durch Flor. II 30
(vgl. Ihm oben S. 701). Tac. hist. V 22 (70 40
n. Chr.). Rhein. Jahrb. LXXX 150f. (160 n. Chr.),
Alteburg, 2 km. sudlich von Koln, mit noch vor-
handenen Bauresten (vgl. Koenen Rhein. Jahrb
LXXXIX 223ff. und Nissen ebd. LXXXXVIII
163f.i, durch Tac. ann. I 45. CIRh. 355. 410.
420f. Rhein. Jahrb. LXVI 78f. (friiheste Kaiser-
zeit). LXXVII1 137 (Zeit der Antonine), sowie
durch Ziegel mit der Aufschrift C. G. P. F. (vgl
CIRh. 385 aus dem J. 189. 436 g 1. 2. 1971, 3),
die Schuermanns zuerst im Bull, des commiss. 50
roy. d'art et d'arcbeol. XVIII 1879, 67ff. (vgl.

Bone Rhein. Jahrb. LXXI 108) richtig. wie
Mommsen Corr.-Bl. d. Westd. Ztschr. VII 261
und Rhein. Jahrb LXXXIX 224 bestatigt, auf
die C. Gennanica bezog, Noviomagus am Waal
(jetzt Nimwegen) durch CIRh. 361, 12, Lugdu-
num Batavorum an der Rheinmundung durch
Ziegelfunde bei Schloss Britten (CIRh. 4 A d.

4 C 24. 32). Katwijk (CIRh. 4 A a 7. 4 A c 3)
und-Voorburg (CIRh. 23 h 1. 2; von CLRh. 138 60
und 139 g ist der Fundort unbekanntj, schliess-
lich ebenfalls durch Flottenziegel Rumpst am
Rnpel im Scheldegebiet (vgl. Schuermanns a. a.

O. XVIII 63. XXIX 191) and die Gegeod von
Aachen im Roergebiet (vgl. CIRh. 591. 630).
Kriegerisch bcthatigt hat sich die Rheinflotte des
ofteren. Unter Drusus fuhr sie 12 v. Chr. in
die Nordsee (Dio LIV 32, 1. Suet. Claud. ]j und

schlug die Bructerer auf der Ems (Strab. VII
290. Mommsen R.-G. V 25), unter Tiberius-
drang sie 5 n. Chr. bis Jutland und zut Elbe
vor (Monum. Ancyr. V 14. Veil. Pat. II 106.
Plin. n. h. II 167. Mommsen R.-G. V 33.
Marcks Rhein. Jahrb. LXXXXV 29ff.), und be-
sonders wirksam unterstiitzte sie Germanicus,
ausser bei Truppentransporten auf dem Rhein (Tac.
ann. I 45), 15 und 16 n. Chr. auf seinen Zugen
zur Ems (Tac. ann. I 60. 63. 70. JJ 6. 8. 28f.
Mommsen R. G. V 47—49). 28 n. Chr. half
sie das Castell Flevum von den Friesen entsetzen
(Tac. ann. IV 73. Mommsen R. G. V 114).
Als Civilis 70 n. Chr. sich erhob, verrieten ala-
bald die Ruderknechte ein Geschwader von 24
Rheinschiffen an ihn (Tac. Hist. IV 16. Momm-
sen R. G. V 121), das fortan auf seiner Seite
kampfte (Tac. hist. IV 17. 22), und auch spater
liess die Rheinflotte das Landheer im Stich (Tac.
hist. V 18. 19. 21). Als sie endlich auf dem
Kampfplatze erschien, wurde sie iiberfallen und
sogar das Admiralschiff erbeutet (ebd. 22). Ein
weiteres Seetreffen verlief resultatlos (ebd. 23).
Im Saturninusaufstande (89 n. Chr.) blieb die
C. Germanica gleich dem iibrigen exercitus Ger-
maniae inferioris (vgl. MommseD R. G. V 109)
Domitian treu, wofiir sie die Beinamen pia fidelis
erhielt. Auch verlieh ihr der Kaiser den Bei-
namen Domitiana; vgl. CIRh. 684. 677 (Ritter-
ling De legione X. gemina 14f. und Westd. Ztschr.
XII 207. 209. 222). Auf der Inschrift 677 fuhrt
sie ausserdem den Beinamen Augusta. Aus ihrer
spateren Geschichte wissen wir nur , dass die Ger-
manen 280 n. Chr. die lusoriae, d. i. Wacht-
schiffe auf dem Rhein, in Brand steckten (Hist.
Aug. Bonos. 15), und dass Iulian diese Sehiffs-
gattung 357 auf der Maas (Ammian. Marc. XVII
2, 3) und 359 bei seinem Rheiniibergange ver-
wendete (Ammian. Marc. XVIII 2, 12). In der
Notitia dignitatum wird die Rheinflotte nicht
mehr erwahnt; vgl. Robert Les legions du
Rhin 37. Von Officieren der C. Germanica sind
bekannt: die Praefecten Iulius Burdo unter Vi-
tellius Tac. hist. I 58, C. Manlius Felix unter
Traian CIL III 726, P. Helvius Pertinax, der
spatere Kaiser, unter Marc Aurel Hist. Aug. Per-
tinax 2, 2, M. Aemilius Crescens CIRh. 355 uiul

M. Pomponius Vitellianus CIL VIII 9327 (falsch-

lich halt Ritter Rhein. Jahrb. XXXVII 7 auch
Iulius Tutor Tac. hist. IV 55 fur einen Flotten-
praefecten), der Nauarch Ti. CI. Albinus CIL
XII 2412 nnd die Trierarchen Rufrius Calenus
CIRh. 665, T. Aurelius Provincialis CIRh. 522,
L. Domitius Domitianus CIL XII 681 und C.
Sunicius Faustus (160 n. Chr.. Rhein. Jahrb. LXXX
150f. Corr.-Bl. d. Westd. Ztschr. V ',7). Die
D on a u f 1 o 1 1 e , wohl noch un t--r Augustus (Momm-
sen R. G. V 187) zum Sehutze der neuen Pro-
vinzen Pannonien und Moesien einschliesslich deren
Nachbargebiete begriindet. Sie bestand aus der
C. Pannonka auf der mittleren und der C. Moe-
sien auf der unteren Donau und deren Neben-
flflssen. Beide Flotten miissen zahlreiche Stationen
gehabt haben. uber die wir jedoch erst aus der
Zeit der Notitia dignitatum, als dieselben selb-

standige Abteilungen bildeten, Niiheres erfahren.
Von diesen liegen im Bereich der C. Pannonica

:

Lauriacum (jetzt Lorch) in Noricum, Station der
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C. Lauriacmsis (Not. dign. occ. XXXIV 43), _
Ar-

lapa (jetzt Gross-Pochlarn) und Comagena (jetzt

Tulln) in Noricum, Station der C. Arlapensis et

Maginensis (Not. dign. occ. XXXIV 42), Car-

nuntum (jetzt Petronell), beziehentlich Vindo-

mana (jetzt Wien) in Pannonia sup., Station der

C. Histrica (Not. dign. occ. XXXIV 28), Florentia

(j. Mohacz; vgl. Booking Not. dign. II 704)

in Pannonia inferior, Station der C. Histrica (Not.

szewski 11 If.) und die Donau aufwiirts bis Re-

gensburg (Scene 29. 30. v. Domaszewski 115)

und zur Naab (Scene 34. v. Domaszewski 117),

andererseits von Aquiucum aus (Scene 78. v. Do-
maszewski 121) auf der Theiss (Scene 84. 108.

v. Domaszewski 122) vordrang. Allerdings

muss der Kaiser zu ihrer Ausriistung damals viel

Geld gebraucht haben, das nach Mommsen
Ephem. epigr. Ill p. 330f. die Coloni von Ostia

dign. occ. XXXIII 58), samtlich an der Donau, 10 aufgebracht haben durften. Auf Donauschiffen

Mursa (jetzt Esseg) in Pannonia inferior, Station

der C. Histrica an der Drau (Not. dign. occ,

XXXII 52), Siscia (jetzt Sissek) in Pannonia sup.,

das schon bei Strab. VII 313 und Appian. Illyr.

22. 23 als Schiffsplatz eine Belle spielt (Cicho-

rius Die Reliefs der Traianssaule Text II 162),

Station der C. Aegetensiurn siw- seeunda Panno-
nica (Not. dign. occ. XXXII 56), Servitium (jetzt

Gradiska) in Pannonia sup., Station der C. prima

beforderte Lilian 361 n. Chr. 3000 Mann (Zosim.

Ill 10; Spanheim Observ. ad Iuliani or. 1281
falschlich 3000 ,Schiffe'), und mit ihrer Hiilfe

siegte Theodosius Feldherr Promotus 383 und

386 fiber die Skythen (Zosim. IV 35, 1. 39, Iff.).

Uberdies erwahnen Veget. IV 46 und der Codex

Theodosianus VII 17 (412 n. Chr.) lusoriae Da-
nubii. Von Officieren der C. Pannonica kennen

wir aus Inschriften: die Praefecten C. Manlius

Pannomea (Not. dign. occ. XXXII 55), Graium 20 Felix unter Traian CIL III 726, L. Cornelius

(jetzt Racsa; vgl. Becking Not. dign. II 680)

in Pannonia inf., Station der C. seeunda Flavia

(Not. dign. occ. XXXII 51), Sirmium (jetzt Mi-

trovicz) in Pannonia inf., Station der C. prima
Flavia Augusta (Not. dign. occ XXXII 50), Tau-

runum (jetzt Semlin) in Pannonia inf., im Itin.

Ant. 131, 6 als Flottenstation bezeiebnet (von

Schiffen im gegenilberliegenden Singidunum spricht

MenandeT Protector 332. 334) und Fundort des

Restitutio 3. Jhdt. (Bull, epigr. VI 223) CIL
VIII 7977, T. Flavins Gallicus CIL VIII 1269

und einen dem Namen nach unbekannten CIL
VI 1643, die Trierarchen T. Flavius V . . . CIL
III 4319. L. Iulius Maximus CIL III 4025 und

P. Magnius Victorinus CIL III 10343; von der

C. Moesica: die Praefecten Sex. Octavius Fronto

unter Domitian (CIL III p. 858), P. Aelius Am-
monius unter Gordian (Arch.-epigr. Mitt. VIII

Flottenziegels CIL III 10675, samtlich an der 30 221), P. Aelius Marcianus CIL VIII 9358, Q.

Save ; im Bereich der C. Moesica : Margum (jetzt

Semendria) in Moesia sup., Station der G. Stra-

densis et Germensis (Not. dign. or. XLI 39),

Viminacium (jetzt Kostolacz) in Moesia sup., Sta-

tion der C. Histrica (Not. dign. or. XLI 38),

Egeta (jetzt Brzu Palanka) in Moesia sup., Sta-

tion der C. Histrica (Not. dign. or. XLII 42),

Ratiaria (jetzt Artscher) in Moesia sup., Station

der C. Iiatiariensis (Not. dign. or. XLII 43),

Atatlnus Modestus Oil, IX 3609, L. Valerius . .

.

CIL III 8716 und einen dem Namen nach unbe-

kannten CHi VI 1643. Mehrere Flussflotten
finden wir in spiiter Zeit in G alii en. Ausser

der oben besproehenen C. Samarica die G. An-
deretianorum (Not. dign. occ. XLII 23) an der

Mundung der Oise in die Seine unweit Paris

(Booking Not. dign. II 1023), die C. Ararica,

deTen Constantin sich 310 auf seinem Zuge nach

Transmarisca (jetzt Totorkan) In Moesia inf., Sta- 40Massilia bediente (Eumen. paneg. 18, 31*.), zu Ca

tion von naves arnnicae (Not. dign. or. XL 36)

und Plateypegiae (vgl. Mommsen Herm. XXIV
213, 1) in Scythia minor, Station einer Flotte

(Not. dign. or. XXXIX 35), samtlich an der Donau.

Audi die Not. dign. or. XXXIX 20. XL 22. 28

genannten milites nauclarii sind gewiss aus der

einstigen moesischen Flotte hervorgegangen. Aus

der Gesehichte der Donauflotte ist iolgendes be-

kannt: 50 n. Chr. schutzte sie den Suebenkonig

balloiunum, jetzt Chalons sur Sa6ne (Not. dign.

occ. XLII 21) und die C. fluminis Ehodani zu

Vienna, jetzt Vienne, oder Arelate, jetzt Aries

(Not. dign. occ. XLII 14), zu der wohl auch die

milites muscular ii Massiliae (Not. dign. occ.

XLII 16) zu rechnen sind. Von einer 1000 Last-

und lOOandere SchiffezahlendenEuphratflotte,

die Iulian 363 gegen die Farther fiihrte, berichtet

Ammian. Marc. XXIII 3, 9. 5, 4. 6. XXIV 1,

Vanning (Tac. ann. XII 30). Die Flavier ver- 50 4. 6, doch bezweifelt De la Berge (Bull, epigr.

liehen ihr den Beinamen Flavia ,
den sie noch

Not. dign. occ. XXXII 50. 51 flihrt. Voruber-

gehend hatte sie auch die Beinamen Gordiana

(Arch, epigr. Mitt. VIII 22f.) und Augusta (Not.

dign. oce. XXXII 50). Sehr brauehbar erwies

sie sich Traian im ersten dakischen Kriege. Das
zeigen die Reliefs der Traianssaule, auf denen

dargestellt ist, wie ihre Schiffe bald den Kaiser

(Cichorius Bild 33. 34. 46), eine vornehme Ge

VI 229) mit Recht, dass die Romer auf dem Eu-

phrat eine standige Flotte unterhielten.

Von Landseefiotten sind bekannt: die Boden-
seeflotte, die Tiberius 15. v. Chr. auf seinem

Zuge gegen Vindelicien benutzte (Strab. VII 292.

Dio LIV 22, 4) und zu welcher der Numerus
barcariorum Confluentibus sire Brecantiae der

Notitia dignitatum (occ. XXXV 32) gehort, die

C. Comens is auf dem Comersee (Not. dign. occ.

fangene (30). Truppen und Gepack (2. 33—35. 60 XLII 9) und die C. barcarimum zu Eburudu-

47! befOrdern. bald Lebensmittel herbeischaffen num, jetzt Yverdon auf dem Neuenburger See

(2. 3), bald Briieken herstellen (4. 5. 48), bald (Not. dign. occ. XLII 15), von Vale si us (Not.48),

den Verkehr zwischen den Burgi an der Donau
vermitteln (1). Dasselbe gilt von Marc Aurels

Kriegen an der Donau, in denen die Flotte nach

den Reliefs der Marcussaule einerseits von Car-

nuntum aus (Petersen Scene 2. 3. v. Doma-
szewski 109) auf der March (Scene 13. v.Doina-

Gall. 184. 503) und Cellar ins I Not. urb. ant.

I 199) infolge einer Verwechslung mit Eburodu-

num im Lande der Caturiger unrichtig fiir die

Flotte der Durance gehalten.

Litteratur: Robiou Rev. arch. XXIV 1872,

95—108. 142—156. De la Berge Bull. (Spigr. VI

1886. Ferrero L'ordinamento delle annate Ro-

mane, Torino 1878; Iscrizioni e ricerche nuove,

Torino 1884 (abgedruckt aus Memorie di Torino ser.

LI. XXXVI); derselbebeiRuggieroDizion, epigr.

II271ff. Heron de Villefosse bei Daremberg
et Saglio Diet. I 1230—1236. Hirschfeld
Verwaltungsgeschichte I 122—127. Marquardt
St.-V. 112 495—515. Chapot La flotte de Mi-

sene, Paris 1896. Fiebiger Leipziger Studien

XV 277—458. [Fiebiger.]

Classius, Kiistenfluss in Gallia Narbonensis,

westlich vom Rhodanus, Avien. or. mar. 621 Hol-

der. De Saulcy Rev. arch. n. s. XV 1867, 91

will Lasins herstellen und sieht darin den Fluss

Lez. Nach anderen ist es der Colason (Desjar-
dins Ge'ogr. de la Gaule I 158); nach Mfillen-

hoff Deutsche Altertumskunde 1 193 dieVidourle,

deren keltischer Name bei den Alten nicht vor-

kommt. [Ihm.]

('lastidium , Ort der Anamares (s. Bd. I

S. 2055) in Gallia cispadana, ohne Stadtrecht und
in der Kaiserzeit wahrscheinlich zum Gebiet von
Placentia gehorig (Mommsen CIL V p. 828),

jetzt Casteggio. Genannt hauptsilchlich wegen
des Treffens zwischen Romern und Galliern im
J. 222, in dem M. Claudius Marcellus dem galli-

schen Fuhrer Virdumarus die Spolia opima abge-

wann (Acta triumph. Cap. CIL 12 p. 47. Polvb.

II 69. Plut. Marcell. 6. Liv. XXIX 11, 14. Cic.

Tusc. IV 49. Val. Max. 11,8; Fragmente aus

der Praetextata C. des Naevius, die dies Ereignis

feierte, bei Vareo" de 1. 1. VII 107. IX 78. Rib-
beck Scaen. rel. I 2 276). Vier Jahre spiiter

nahm Hannibal es durch Verrat (Polyb. Ill 69, 1.

Liv. XXI 48. 9. Nepos Hannib. 4, 1); genannt wird

es auch im Feldzuge des Minucius gegen die Ligurer

197 (Liv. XXXII 29. 31), sowie von Strab. V 217,

und in der Inschrift CIL V 7357. [HiiWn.]

Claternae (KXaTegvat CIL III 6547 = Suppl.

7299. Ptol. Ill 1, 46 mid der vierte Becher

von Vicarello, CIL XI 3284; Einwohner Clater-

nensis CIL XII 4256) oder Glaterua (so die Hss.

des Cic. Phil. VIII 6; ad fam. XII 5, 20. Plin.

III 116. Itin. Ant. 287. Tab. Peut.; corrupt

KXixEova bei Strab. V 216) und Glaternum (drei

Becher von Vicarello, CIL XI 3281-3283. Itin.

Hierosol. 610), Stadt in Gallia Cispadana an der

Via Aemilia, 10 mp. von Bononia, 13 mp. von

Forum Cornelii (Imola), zur Tribus Pollia gehorig

'Kubitschek Imp. rom. trib. discr. 96), im

J. 43 v. Chi-, vom Consul Hiitius eingenommen

(Cic. a. a. O.), spiiter fast nur inschriftlich (s. o.

und Praetorianerliste vom J. 141, Eph. epigr. IV
887) und als Station der Via Aemilia erwahnt.

Ambrosius ep. LI 8 nennt im J. 393 C. unter den

semirutarum urbiitm cadavera. Wann die Stadt

zerstSrt wurde. steht nicht fest, eine Urkunde aus

dem J. 997 nennt noch ein territorium in Cla-

terna, eine von 1154 schon Quaterna (Gozza-
dini Not. d. scavi 1883, 123); den Namen be-

wahrt die Kirche S. Maria di Quaderna und das

Fliisschen Quadenia ostlich von Imola. Ausgra-

bungen haben neuerdings dort Reste von Privat-

gebiluden, ein schOncs ornamentales Mosaik, In-

schriften. Miinzen u. dgl. , zu Tage gefOrdert.

S. CIL XI 683—692. Gozzadini Not, d. scav.

1883, 122. Brizio ebd. 1890, 107. 1892, 133

—145. 1898, 233—236. [Hiilsen.]

Clatius. T. Iu(lms) Clatius Severus (IGI

2417, 2) s. unter Iulius. Das Gentile C. findet

sich auch sonst (CIL II 5014. VI 14853—14856.
IX 338. 368. X 7059 u. s. w.). [Groag.J

Clavariatis, Beiname des Mercurius auf eini-

gen Inschriften bei Holder Altkelt. Sprachschatz

s. v. (aus Bull, de la soc. des antiquaires de France

1881, 164ff. 179 [Fundorte Les Granges, dep.

Aube, Marsal in Lothringen] und Lejay Inscr.

10 de la Cote-d'Or nr. 290). Deutung unsicher.

[Ihm.]

Clavarium scil. argentitm, das Schuhnagel-

geld, ein donativum, das die Soldaten erhielten,

um sich clavi caligares davon zu kaufen (Tac.

hist. Ill 50). [Fiebiger.]

Clavatum s. Lugdunum Clavatum.
Clandeiconinm s. Iconium.
Claudia. 1) Als Stadtname irrtumlich er-

schlossen aus Plin. n. h. Ill 146, der nur be-

20 richtet , die Stadte Noricums Virunum , Celeia,

Teumia, Aguntum, Iuvavum hatten alle den Bei-

namen Claudia gefuhrt. Das KXav&wviov (Kkav-

Siovvior, Klavbonov) bei Ptolem. II 13, 3 ist wohl

entstellt aus KlavHiov 'Iovaov (C. Miiller z. St.),

s. Iuvavum. [Ihm.]

2) S. Forum Claudii = Octodurus.

3) Claudia, rOmische Biirgertribus (uber die

iiblichen Formen der Abklirzung, Claud., Glau. f

Cla., CI. s. Kubitschek De Roman, trib. ori-

30gine ac propagatione 38), der Reihenfolge der

Griindung nach wahrscheinlich die zwanzigstc,

die jiingste der nach Geschlechtem benannten

seehzehn alteren tribus rusticae. Ihre Errich-

tung verzeichnen die Annalen zum J. 250 = 504
(Liv. II 16, 5. Dion. Hal. ant. V 40, 5), und zwar

setzt die verbreitetste tiberlieferung (Schwegler
Rom. Gesch. II 57f.) in dasselbe Jahr die Ein-

wanderung und Aufnahme des sabinischen Ge-

schlechtes der Claudier (s. u. S. 2663), von dem
40 die Tribus ihren Namen fiihrt, wahrend eine an-

dre Version diese Einwanderung bereits in der

ersten KOnigszeit geschehen sein lasst (Suet. Tib.

1; vgl. Verg. Aen. VII 706ff. Appian. reg. 12).

Da sicher zwischen der Landanweisung an die

Claudier und der Bildung einer eigenen Tribus

eine geraume Zeit verstrichen ist (Dion. a. a. O,

xai xijq .to7.£oi?
t

uoToav etaocv oatjr efiovfaro la~

@ew . . ywoav re aviai xQOo&ihjxev in rijg 8t]/io-

oia; . . , ., &<p' mr xai <pv\r\ xiq syerero avv %(>6-

50 voj Klavdia xalovfthrj u. s. w. Liv. a. a. O.

eivitas data agerque trans Anienem situs [so

Kubitschek; uberl. vetus, aber von einer vetus

Claudia tribus ist nie die Rede] ; Claudia tribus

odditis postea novis trilndibus, qui ex eo teiii-

rent agro. appeltat.a; vgl. Kubitschek a. a. O.

2, 16), so ist die wahrscheinlichste Losung des

Widerspruchs die, dass die ursprtfhglich zeitlos

iiberlieferte (Mommsen R<Sm. Forsch. I 293;

Staatsr. Ill 26, 1) Reception des claudischen Ge-

60 schlechtes spater willkiirlich auf das bezpugte

Griindungsjahr der claudischen Tribus angesetzt

wurde.

Die den Claudiern zugewiesene Flur lag nOrd-

lich von Rom jenseits des Anio (Liv. a. a. O. Plut.

Popl. 21) zwischen Fidenae und Ficulea ($ixoi.-

vsa; hat Bormaiin Altlatin. Chorogr. 251, 508

bei Dion. a. a. O. einleuchtend fiir das verdorbene

nixtriaz verbessert), also benachbart dem Gebieta
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der nachstjungeren Tribus Clustnmina (s. d.). Von
den weiterhin zu dieser Tribus geschlagenen Ge-
meinden liegt diesem ursprilnglichen Gebiete am
nachsten das Territorium der Aequer, von dem Cli-

ternia (CIL IX 4169) mid der Verband der Aequi-
<:uli(CIL 1X4120. 4128 u. a.) zurC. gehOrten. Aus
Unteritalien kamen dazu die im J. 631 = 123
gegrundete Colonie Tarentum (CIL IX 250. 252)
und nach dem Bundesgenossenkriege die treu ge-

Miebenen Gemeinden Barium (CIL VI 2381 b 10
I 10. IX 2831), Caelia (CIL VI 2382 b 33) mid
Luceria (CIL IX 799, doch s. v. Domaszewski
N. Heidelb. Jahrb. IV 158, 5); die umfassend-
sten Erweiterungen aber erfuhr die Tribus durch
Caesar und den Kaiser Claudius, von denen ersterer

einen Teil der transpadanischen Gemeinden (Ace-
lum, Albona, Apsoros, Berua, Concordia, Emona,
Iulium Carnicmn. Nedinum, Novaria, Tarvisium,
Varvari, die Nachweise s. bei Kubitschek Im-
perium Rom. tributim discript. p. 105ff. mid bei 20
Ruggiero Dizion. epigr. II 288f.), letzterer aber
alle von ihm geschaffenen Neuburgerstadte rait

Ausnahme der (zur Quirina geschlagenen) maure-
tanischen der Tribus Claudia zuwies (Kubit-
schek Wien. Stud. XVI 1894, S29ff.).

'

Verein-

zelt stehen Ccmenelum in den Alpes Maritimae
(CIL V 7872 ii. a.) und Catina in Sicilien (CIL
X 7023. 7083). [Wissowa.]

Claudia ara s. Agrippinenses.
Clandianus. 1) Freund Galens, XII 423 K. 30
"£) Olaudi[a]n[us], [procura]t(brJ Aug(usti)

r[eg(wnisj The]ve[stinaeJ unter Commodus, CIL
VIII Suppl. 11048; jedoch ist die Erganzung
unsicher. [Stein.]

3) .... us Claudianus aus Xanthos wurde nach
Bekleidung ritterlicher Offiziersstellungen und Pro-
curaturen als erster (seiner Familie ?) in den Senat
aufgenommen. Er gelangte zu den Stellungen
eines Legaten des Proconsuls in Achaia und in

Asia, Legaten der legio II. Traiana , die demnach 40
damals voriibergehend ausserhalb Agyptens ge-

standen haben muss, und Proconsuls von Make-
donien (griechische Inschrift aus Xanthos, Benn -

dorf Reisen im siidwestl. Kleinasien I 92 nr. 76;
vgl. dazu Momm sen ebd. 157. Klebs Prosopogr.
I 346 nr. 621. Trommsdorff Quaest. duae ad
hist. leg. Rom. spect. 1896, 41ff. 59). Derselbe
Mann ist wahrscheinlich der als svegys[tij;] von
Xanthos bezeichnete [Kla]v6iav6? der Inschrift

CIG III 4276 und Add. p. 1125 (= Le BasIIl50
1255 = Benndorf a a. O. 92 nr. 74). Tromms-
dorff weist ihn der Zeit des Marcus und Verus
(161—169) zu, was eher zu billigen ist, als Klebs
Vermutung, dass C. unter oder nach Elagabal
gelebt haben konne.

4) Claudianus Iulianus (Dig. XXXI 87, 3),
s. Appius Claudius Iulianus (Claudius Nr. 193)

o) Claudianus s. Asellius Nr. 2, Carminius
Nr. 3, Claudius Nr. 109. Flavius.

6) Claudiana Eusebia , cflarissimaej mfe- 60
moriae) ffemina), Gemahlin des Consulars L.

Ovinius Curius Proculns Modianus Africanus. CIL
VI 1479. [Groag.]

7) Comes Orientis im J. 396. Cod. Theod.
XVI 8, 11.

_

[Seeck.]

8) Wahrend des Krieges gegen Totila byzan-
tinischer Befehlshaber von Salona. Prok. Goth.
Ill 35 p. 431 B. [Hartmann.]

' 9) Claudius Claudianus, der letzte bedeutende
Vertreter lateinischer Sprache und Dichtung, c. 370
—404.

I. Leben und Chronologie der Werke
(s. L. Jeep I proleg. J. Koch Rh. Mus. XLIV
578ft:. Th. Birt praef. p. I—LXIX. K. Heck
De vita CI. CI. poetae, Donaueschingen 1896). Als
Quellen dienen : 1) ein nach Hesych von Milet
(s. E. Rohde Rh. Mus. XXXIII 167) geschrie-

bener Artikel des Suidas, 2) die Ehreninschrift
des verlorenen, dem Dichter noch bei seinen Leb-
zeiten (bell. Goth, praef. 7ff.) auf Geheiss der
Kaiser Arcadius und Honorius auf dem Forum
Traianum gesetzten Erzbildes, heute im Neapler
Museum (CIL VI 1710 = IGI 1074), 3) verstreute

kurze Notizen in den Chroniken zu J. 395 und
4) die Werke des Dichters. Der durch die In-

schrift gesicherte Name ist in den guten Hss.

gewahrt. C. stammte aus Alexandria (K?.av5iavdg

'Al.E^avdgsv; Suid. ; mit Recht weist Birt p. Ill

die Berechtigung eines andern Schlusses aus Joh.

Lyd. de magistr. I 47 xai KXavdiarog de ovzog,

o TIatpXayihr , 6 jioirjT>]s ab ; Ilatflayiov heisst

hier der Schwatzer, wie schon Biicheler Rh.
Mus. XXXIX 282 andeutete ; sehwerlich aber reicht

die Stelle Apoll. Sidon. carm. IX 274 Pelusiaeo
satus Canopo aus zum Beweise, C. sei, zu Ca-
nopus geboren, spater erst Biirger von Alexandria
geworden ; Canopus, Alexandria, Aegyptus sind
fur den galliscben Dichter eins) — und hat dort
seine Jugend verlebt, wie die Stoffe seiner kleinen

Gedichte noch vielfach durch Vorliebe fur Agyp-
tisches verraten (Nilus, Phoenix). Dass er in

dieser Zeit ausschliesslich griechisch (s. u.) ge-

dichtet, ist bei seiner spateren Gewandtheit in

der lateinischen Sprache und Versification durch-
aus unwahrscheinlich (Birt p. VIII); jedenfalls

haben aber erst die grOsseren lateinischen Ge-
dichte seinen Ruhm begriindet. C. bezeugt selbst

carm. min. 41 v. 13 mit den viel, am argsten
wohl von Birt p. VIII missverstandenen Worten
an Probinus : Rotnanos bilrimus primum te eon-
sulc fontes et Latiae eessit (Birt falsch mit
jiingern codd. aceessit) Grata Thalia togas, in-
cipiensque tuis a faseibus omina cepi fataque
debebo posteriora tibi. dass im J. 395 im Con-
sulat des Olybrius und Probinus die Stoffe der
griechischen Muse zum erstenmale denen des rOmi-
schen Biirgerlebens gewichen sind (das bedeutet
togae

; darum ist auch der vorhergehende zwei-

deutige Ausdruck durehaus auf Dichterquellen
zu beziehen. die rCmischen Stoff sprudeln; das
ganze Gedicht dreht sich nur um das seribere).

Die Verse sind sachlich vsllig erkliirt, wenn wir
annehmen, dass C. vor 395 griechische epische

Gedichte, z. B. die riyavroua/Ja (v. 11 scheint

deren Entstehung in Alexandria wahrscheinlich
zu machen), gemacht und nun, zum Januar
395, zum erstenmale ein grosseres, romische Tages-

ereignisse betreffendes Werk, eben den panegy-
ricus in Prob. et Olybr., geschrieben hat, aus
dessen beifalliger Aufnahme er mit Sicherheit

schliesst {debebo), er werde nunmehr zur Aner-
kennung in weiteren Kreisen gelangen. Aus den
Worten zu folgern, C. habe vor 395 keine latei-

nischen Gedichte gefertigt oder herausgegeben,
ware ebenso willkiirlich wie der andere Schluss,

er habe seit 395 keinen griechischen Vers mehr

gemacht. Es liegt also in diesen Versen kein
Zeugnis fur die fJbersiedelung C.s nach Rom im
J. 394 oder gar fur die Ernennung zum Senator
{so Mommsen bei Birt p. VIII not. 2). Andrer-
seits ist sicher, dass C. . um 395 in Rom war (er

schreibt im J. 400 zum 3. Januar Stilieko . . .

te mihi post quintos annorum, Roma, recursus
reddidit), und es ist gewiss naturlich anzunehmen,
dass er dem Consulatsantritte der Anicii, seiner

Anicii, gebracht. Aber Honorius war nicht aus-
schlaggebend, Stilicho war in Wirklichkeit der
Herrscher. Seiner Verherrlichung widmet C. jetzt
seine Kraft. Und die Ereignisse halten ihn in
Atera: die Ermordung des Rufinus am 27. No-
vember 395 gab die gewfinschte Gelegenheit, in
den beiden Buchern in Rufinum den gefahrli-
chen Nebenbuhler seines Helden am Hofe von Con-
stantinopel zu schmahen, Stilicho abor zu preisen

Jugenctireunde, am 3. Januar 395 zu Rom per- 10 und zu begltickwunschen (Abfassungszeit zwischen
., .

.-

December 395 und Mitte 397, jedenfalls ist praef.
II nach deni Siege Stilichos fiber Alarich, dessen
^Zug durch Griechenland die Verse II 186ff. noch
beklagen, geschrieben worden; Buch und praef.
I wurden zu Mailand in Abwesenheit des Kaisers
und Stilichos vorgelesen, Birt p. XXXVIII).
Mit diesem Werke hat C. seine Stellung, wie es
scheint, dauerndgefestigt. Zum 3. Januar 398 folgt
dann der panegyricus in IV consulatum

sOnlich beiwohnte. MOglich ware es also immer-
hin. dass C. im Laufe des Jahres 394 von Ale-
xandria direct nach Rom gekommen ware, bezeugt
aber ist es nicht; er kann z. B. schon einige
Zeit vorher in Mailand am Hofe des Theodosius
gelebt haben (ich stiitze diesc Ansicht auf R.
Pros. II praef. 2, wo ich lese neglectumque deis).

Jedenfalls hat er nicht zu lange nach dem 3. Ja-
nuar 395 Rom wieder verlassen, um nach Mai-
land zu Ziehen; von dort hat er kurz darauf (s. 20 Honor ii; noch vor Ende des Winters (Koch a.
Birt p. IXff.) die beiden poetischen Briefe an
Probinus und Olybrius (carm. min. 40. 41)
via Flaminia (s. 40, 8) abgesandt. Wahrend dieser
funfjahrigen Abwesenheit von Rom hat nun C.
seine Hol'carriere gemacht, ist, wie die Ehren-
inschrift bezeugt, vir clarissimus , tribunus et

notarius geworden, d. h., wie Birt p. XXII dar-
legt, er hat die gewohnliche Laufbahn verlassen
und ist in Stilichos Geheimcabinett berufen wor-

a. O. 585. Birt XXXn 4) Epithalamium und
FescenninainnuptiasHonoriiet Mariae;
in beiden nimmt das Lob Stilichos, nun Schwieger-
vaters des Kaisers, grossen Raum ein. Im selben
Jahre musste der Dichter sich auch an einen Kriegs-
stoff machen, denn der africanische Aufrtihrer
Gildo war besiegt und am 31. Juli 398 getOtet
worden. C. wollte das bellum Gildonicum in

zwei Buchern schreiben, da aber der eigentliche
den, m eine Stellung, die zwar nicht an Hohe 30 Besieger des Gildo, Maszezel (vgl. I 380ff.), bald
des Titels (C. ist nicht vir speetabilis wie z. B
Fl. Arpacius CIL VIII 989), aber an wirklicher
Ehre und Einfluss die Amter anderer wcit iiber-

ragte. Diese seine militia (term, techn.) kann
allerlei Sendungen nach verschiedenen Orten, auch
ein Mitziehen ins Feldlager des Stilicho zur Folge
gehabt haben; wir wissen nur die negative Ein-
zelheit, dass er bis 400 nicht in Rom war. Neben
dem Amte, dem der Dichter seine genaue Kenntnis

nach der Declamation des ersten Buches zu Mai-
land (Birt p. XXI) von Stilicho noch im selben
Jahre beseitigt wurde, hielt der vorsichtige Dichter
ee fur besser, das zweite Buch nicht zu schreiben
oder es zu unterdriicken. Mit dem folgenden Werke,
dem panegyricus in Manlium [Mallium
die Steine) Theodorum consulem, der im Sep-
tember (Koch 577) zum Consul fur 399 desig-

niert war, machte C. eine fruhere- Invective (c.
der Zeitereignisse.aber auch seine Pflicht mid 40 min. 21) gegen den jetzt machtigen Mann wieder

gut. Bei der wieder ausgebrochenen Zwietracht
zwischen Ost- und Westrom durfte der Dichter
es wagen, den Collegen des Theodorus im Con-
sulate 399, den Castraten Eutropius, mit den drei
Buchern in Eutropium aufs gehassigste zu ver-

folgen ; der kaiserliche Geheimsecretar sah gewiss
den Sturz des verhasstenEunuchen voraus, der noch
im Sommer von Arcadius nach Cypern verbannt
wurde. Den Hauptschlag zur Sicherung seiner

Sucht, sie dem Mailander Hofe genehm zu schil
dcrn, verdankt, geht die weitere poetische Obung
her. Durch eine glanzende Combination hat Birt
(p. XlVff.) wahrscheinlich gemacht, dass die Ab-
fassung der drei Biicher de raptit Proserpinae
in die Zeit von 395—397 fallt. Das Gedicht,
anscheinend ohne zeitgeschichtlichen Hintergrund,
enthalt doch sub rosa eine echt hefische Huldi-
gung an den Adressaten Florentinw : wie Ceres
auf der Suche nach der Tochter der bedrangten 50 Stellung in Mailand aber fuhrte C. rait den drei
Erde das Getreide beschert (R. Pros. I 30f.), so

hat Florentinus, von dem der Dichter sagt (K
praef. 50) tu mea plectra moves, als Praefectus
Urbi (c. Aug. 395 bis Ende 397) fur die ausrei-

chende Verproviantierung der durch den aufriih-

rerischen Gildo von ihrer africanischen Korn-
kammer abgesehnittenen Stadt Rom gesorgt. Als
Ende 397 Florentinus bei Stilicho in Ungnade
fiel, liess der Hofdichter das Werk unvollendet

Buchern de eonsulatu Stiliekonis im J. 400,
die er wohl im Februar dieses Jahres (Birt p. XLII
1) zu Rom vorlas. Dieses Werk war es unzweifel-
haft, welches ihm die vor Frtthjahr 402 (s. bell.

Goth, praef. 7 und 14) bethiitigte Ehre eintrug,
dass Arcadius et Honorius, felieissimi ae doc-
tissimi imperatores , senatu petente statuam in
foro Traiani erigi col/ocwique iusserwnt, wie
die Inschrift besagt. Damit hat C. den Gipfel

liegen. Er konnte das, denn er erfreute sich 60 des Ruhmes erreicht ; zwei Jahre lang kann auch
bereits huherer Gunst uud liatte zum 3. Januar
396 den (wohl erst December verfassten. s. Koch
Rh. Mus. XLIV 576ff.) panegyricus in IIIcon-
sulatum Honorii dem jungen Kaiser selbst vor-

lesen diirfen (praef. 17 iam dominun aures, iam
regia tecta meremur , et chelys Augusta iudiee
nostra sonatj. Soweit liatte ihn also die Gunst
seiner senatorischen Freunde, in erster Linie der

seine politische Muse ruhen. Erst die Kampfe
mit den Gothen, Stilichos zweifelhafter Sieg, aber
zweifelloser Erfolg Aber Alarich bei Pollentia

(6. April 402) stellen dem Dichter eine neue Aaf-
gabe ; in dem Werke de bello (Pollentino oder
richtiger) Gothica, schnell nach den Ereignissen
verfasst und (im Juni?) zu Rom domo Pythia
(praef. 4) d. h. doch wohl in der bybliothece templi
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Apo/linis recitiert., sucht er durch die biindig-

sten Lobspniche Stilichos Verdienste in den Augen
der Zeitgenosseu und der Nachwelt zu sichern.

Die spatern Ereignisse kamen ihm darin zu Hulfe,

denn im Soimner des folgenden Jahres 403 (so

richtig Birt p. LIHff.) schlug Stilicho den Gothen-
konig noch einmal bei Verona, und der Diehter

feierte diesen neuen Erfolg in dem panegyricus
de VI eonsulatu Eonorii, der in den Monaten
September bis December 403 verfasst und nach

dem feierlichen Siegeseinzuge des Kaisers und
Stilichos in Rom (wohl am 3. Januar 404), wel-

chen die Verse 331—639 besclireiben, dort vor

den Siegern declamiert worden ist,

Hier reisst der Faden ab, der die Chronologie

der Gedichte C.s mit den Zeitereignissen ver-

bindet; sie erlautern und stiitzen sich fur uns
wechselseitig.

Wir haben bisher die nicht politisehen Ge-

dichte zum grossten Teile beiseite gelassen, doch

konnen ausser den erwahnten noch andere in den

oben entworfenen chronologisehen Eahmen mit
Wahrscheinlichkeit eingereiht werden. Pur C.s

eigene Lebensgeschichte sind zunachst von Be-

deutung die beiden Gedichte an Serena, die Gattin

Stilichos, weil wir erfahren, dass diese dem Diehter

scriptis desponderat ante puellam. Zur Hoch-
zeit fahrt C. nach Africa, d. h. doch wohl nach
dem heimatlichen Agypten, hat aber vor, gleich

nach derselben an den Mailandex Hof zuriickzu-

kehren; die Epistula ad Serenam (carm. min.

31) spricht den Dank fur diese Vermittlung und die

Hoffnung aus, getragen von der Gunst der mach-
tigen Frau gliicklich zu ihr heimzukehren. Die
Zeit dieser Reise bestimmt sich durch v. 25—28,

wo, was Birt und seine Vorganger nicht ge-

sehen zu haben scheinen, unter dem Bilde von

Orpheus (so wie das C. fast in jeder Vorrede macht)
offenbar auf das altere Werklaus Serena e(carm.

min. 30), das erst einige Zeit nach C.s Ankunft bei

Hofe und wohl erst nach 398 (Birt p. XXXVIIIf.),
aber nicht erst 404 (so Birt p. LTX), geschrieben

ist, und die auf Stilichos Gothenkriege (proclia

Phlegraea) beziiglichen Gedichte (bell. Goth, und
VI cons. Hon.) angespielt wird, als nach 404
Januar. Und ich wage, nachdem Birt p. LIX
treffend auseinandergesetzt hat, wie unwahrschein-

lich es ist, des Dichters Verstummen nach 404
anders als durch seinen Tod zu erklaren, die Ver-

mutung, dass der Schlusswunsch der Epistel an
Serena nicht in Erfullnng gegangen ist, d. h.

dass C. auf seiner Hochzeitsreise den Tod ge-

funden hat. Von den ubrigen kleinen Gedichten
lasst sich nur folgendes sagen : das carmen de
Safaatore (carm. min. 32), eine Spur von C.s

(Hof-) Christentum (s. u.j, muss nach des Hono-
rius Thronbesteigung (395) zu einem Osterfeste

geschrieben sein (v. 20f.) ; das Epigramm de Theo-
dosio et TIwhiaiiD (carm. min. 21) und die De-
pretaiio ad Hadrianum weist Birt (p. Xlff.)

mit zwar nicht ganz zwingeudeii, aber doch pro-

babeln Grunden dem Jahre 396 zu (keinesfalls

enthalt v. 21f. eine Invective gegen Stilicho, eher

einen Ausfall auf die Heidengfltter; wahrschein-

lich ist aber der Satz eine deductio ad absnrdum
in Form einer Frage) ; carm. min. 19 ad Gen-
nadium wird nach 396 geschrieben sein (Birt
p. LXI) : carm. min. 45—48, in denen Gaben

der Serena an die Kaiser gefeiert werden, kann
C. kaum vor 398 gefertigt haben (Birt XXXVIIIf.),
carm. 48 und append. 4 wohl kaum vor 400
(Birt p. XLI); das Epithalamium Palladii et

Cekrinae (carm. min. 25) zur Vermahlung eines

Collegen im Geheimeabinett setzt Birt (p. XLIVff.)

in die Jahre 398/99, ich mochte es, da ich liber

die Zeit von C.s eigener Hochzeit anders denke
als Birt, den Jahren 402/4 zuweisen ; carm.

10 min. 20 de sene Veronensi fallt vor Herbst 401
(Birt p. LXI); carm. min. 50 in Iacohum
magistrum equiturn in den Herbst 401 (Birt
p. LXII) ; uber die anderen kleinen Gedichte wie

uber die unvollendete lateinisehe Oigantoma-
ehia lasst sich nichts Sicheres ermitteln; manche
sind Ubungen in der descriptio und konnen aus

der ersten Jugendzeit des Dichters stammen. Cber
die Zeit der griechischen Gedichte C.s steht nichts

fest ; doch scheint es angemessen , sie der Zeit

20 seines Aufenthaltes in Alexandria zuzuweisen.

Von den Lebensumstanden des Dichters wissen

wir nur, dass er kein Latifundienbesitzer war
(carm. min. 31, 37ff.), sonst wird sein Amt ihm
schon ein bequemes Auskommen gesichert haben.

Clientelverhaltnisse bezeugt er selbst zu Hadrian
(carrn. min. 22, 34), zu Serena (carm. min. 31,

62) ;
gewiss hat es auch zu den Anicii bestanden.

Uber seinen Vater hat man haltlose Vermutungen
gemacht (Birt p. Vf.); des Dichters Lebenszeit

30sei, um zusammenzufassen, auf c. 370—404 be-

stimmt.

Die vielerOrterte Frage, ob C. Christ oder

Heide (a Christi nomine alienus Augustin civ.

dei V 26; paganus pervicacissimus Oros. VII 35)
gewesen, halte ich mit dem Programme von Birt
De moribus christianis quantum Stilichonis aetate

in aula imperatoria valuerint disputatio (Marburg

1885) p. Vllff. fur entschieden (anders Arens
Histor. Jahrb. d. Gorres-Gesellsch. XVII 1896, Iff.).

40 Birt weist (vgl. auch seine Einleitung p. LX1II)
iiberzeugend nach, dass die Meinung des Augu-
stin, von Orosius auf die Spitze getrieben, aus

den in heidnischem Stile geschriebenen politi-

sehen Gedichten des C. abgeleitet ist. C. wird

ebenso Christ gewesen sein wie sein grosser

GOnner Stilicho, der unter der Nachwirkung des

tTbertritts des Kaisers Theodosius ausserlich dem
christlichen Glauben angehSrte, die christliche

Kirche schutzte, aber im Herzen dem alten Glauben,

50 der mit Boms Grosse und Geschichte so innig

verquickt war, zugethan war und seinen Ruhm
gem in den Formen verkiinden horte, die zum
Preise der alten Helden erwachsen waren. Darum
kann C. ganz gut der Verfasser des lateinischen

carmen (min. 32) de Salrritore und der beiden

griechischen Epigramme (IV. V) il; tov owtfjQa

gewesen sein. Eecht interessant ist die Aufzah-

lung der Heiligen, deren Beistand sich der wein-

selige Reiterfiihrer und Christ Jacobus erfreuen

60 soil (carm. min. 50).

Ich zweifle auch nicht, dass die griechische

Gigantomachie und die in der Anth. Pal. unter

dem Lemma K/.av8iavov iibcrlieferten Gedichte

(I 19. 20. V 86. IX 139. 140. 753. 754) unserem

Alexandriner gehoren; vgl. Birts sorgfaltige Be-

weisfilhriing p. LXXff. (die alteren Stimmen fur

und wider verzeichnet Ludwich S. 163f.). Das
wichtigste Zeugnis dafur ist das unter der Ehren-
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inschrift stehende griechische Epigramm (auch
bei Kaibel Epigr. gr. 879) slv svi Bigydloio
voov teal fiovaav 'OprjQov Kiavdiavov 'Pd>urj xai
(iaaikrje e&eoav, das den Diehter als Homer und
Vergil in einer Person feiert, und des Suidas Aus-
drack exojioiog vscoregog.

II. Kunst, Stoffe, Sprache. C. und Na-
matianus sind die dichterischen Merksteine der
Zeit, in welcher das Heidentum als Vertreterin

Ostrom steht er trotz seiner Herkunft durchaus
auf westlicher Seite ; die Machthaber des Ostens,
Rufinus und Eutropiua, sind ihm fast personliche
Feinde, den Kaiser Arcadius schont er nur aus
Rucksicht anf den Bruder; Honorius selbst abel
steht vollig im Schatten Stilichos. Trotzdem
sind die grossen Zeitgedichte des C. nicht nur
als die reichhaltigste Quelle tiber Stilicho und

, ... , „ , . . . .
seine Zeit von unschatzbarer Bedeutung, sie ver-

des Alten, als Verehrenn der einstigen GrOsse 10 dienen auch in ihren thatsachlichen Angaben volligRoms zum letztenmale zu Ansehen und Macht Glauben, denn sie liegen zu nahe den Ereignissen
gekommen war. Den KS,mnffln um die Ara Vic. JOl>«,+ ni, /!„„„ „:» —i-i..:.!. /-. t__t__= *?, ,Den Kampfen um die Ara Vic-
toriae, das Symbol der alten Staatsreligion, stellt

sich auf litterarischem Gebiete das Streben an die
Seite, es den Dichtern der alten grossen Zeit wieder
gleich zu thun. Und C. ist diesem Ziele sehr
nahe gekommen; abgesehen von einigen Einzel-
heiten konnte man seine Gedichte nach der Rein-
heit ihrer metrischen Form und ihrer Sprache

selbst, als dass sie wirklich Geschehnisse falschen
und erdiehten kfinnten. Kurz die Geschichts-
forschung wird nie aus dem Schweigen des Dichters
schliessen dtirfen, ein andernorts berichtetes Er-
eignis sei nicht geschehen, aber sie wird das,
was er angiebt, als historische Wahrheit anzu-
nehinen haben, wenn sie die dichterischen Um-
schreibungen richtig aufgelOst hat, eine Aufgabe,

ganz gut dem 1. Jhdt. n. Chr. zuweisen (vgl. 20 die freilich nur der leisten kann, der in der rhe-
Birts reiche Sammlungen p. CCXIflf., zum Lexi-
calischen besonders Paucker Rh, Mus. XXXV
586ff. und Trump Diss. Halle 1887). Vergleicht
man z. B. den ein halbes Jahrhundert spater
bliihenden Apollinaris Sidonius,, so merkt man
auf Schritt und Tritt den Verfall des Geschmacks
und des Konnens, wahrend C, dessen Heimat ja
allerdings auch ganz andere Traditionen aufwies
als Gallien, den Vergleich mit Statius vollig aus
riMlT MiAciA IJrt-Mrt 11^.1^. 1-!^ ^.1. 2Z.I. 1 j. _._ _T_j_ __ _1_ _

torischen Poesie der Kaiserzeit grimdlichst Be-
scheid weiss. Vgl. uber die Frage Vogt De CI.
Claudiani carminum quae Stiliconem praedicant
fide historica, Bonn. Diss. 1863. Schultz De
Stilichone, KSnigsberg. Diss. 1864. StOcker De
Claudiani rerum Romanarum scientia, Marburar
1889.
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IV. Litterarisches Fortleben. Die la-

teinischen Gedichte des C. zerfallen der Form und
halt. Diese Parallele liegt tiberhaupt recht nahe; 30 dem Inhalte nach in versc'hiedene Gruppen, deren
beide epischen Hofdichter haben die grilndlich-

sten Studien gemacht (die Lecture C.s umfasst
beinahe alle uns bekannten lateinischen Diehter
s. Birt p. CCI Anm., auch die Christen, z. B.
Iuvencus ebd. p. LXIV, zahlreiche Griechen ebd.

p. LXXII), beiden ist die Dichtung eine wirk-
samere Form der Rhetorik. Die Descriptio spielt

eine grosse Rolle auch in den kleinen Gedichten
des C. ; ich nenne nur die des portus Smyrnensis

Erhaltung und Verbreitung sich auch verschieden
gestaltet hat. Die grOsseren politisehen Gedichte
sind vom Diehter wohl nach der Recitation jedes-
mal einzeln herausgegeben worden. Nach eiher sehr
einleuchtenden Vermutung Birts (p. LXXVIE)
ist der grfisste Teil derselben, deren Hauptinhalt
die Verherrlichung Stilichos bildet, noch bei Leb-
zedten dieses Mannes nach dem Tode C.s, also

zwischen 404 und 408, wohl auf Anregung des
carm. min. 2), arme«ifi(carm. inin. 4), die Statuen- 40 Gefeierten selbst zu einer Sammlung vereinigt
beschreibung de piis fratribus (carm. min. 17),
des Aponus (carm. min. 26) u. s. w. ; die grOsseren
Gedichte (besonders Consulatsgedichte und Epi-
thalamien) entlehnen ab und zu auch die Dis-
position verwandter Silvae des Statius. Beiden
Dichtern gemeinsam ist auch die iiberall rheto-

risch zugespitzte Diction, Wortspiele u. a., bcide
riihmen sich der Schnelligkeit ihres Dichtens (vgl.

Claud, carm. min. 19, 7f. 25, 1). C. aber lebte in

worden. Von dieser blieb das alteste, der pane-
gyrieus dictus Probino et Olybrio eonsulibus bis

etwa zum 12. Jhdt. ausgeschlossen , weil er pri-

vater Natur war und von Stilicho darin noch
keine Rede ist. Um dieselbe Zeit (beachte, dass
Nr. I ein Gedicht auf Stilicho ist, s. Birt p. CXLV)
scheint auch aus den kleineren Gedichten die Aus-
wahl (in drei Buchern? so Birt p. CXLIII) zu-

sammengestellt worden zu sein, welehe man jetzt
einer grosseren Zeit

;
auch das bellum Oerma- 50 unter dem Namen carmina minora zusammen

nieum des domitianischen Geschichtssangers wurde,
wenn vollendet, kaum den Schwung und die Wucht
gehabt haben, wie die Gesange C.s auf die Kampfe
des wirklich gi-ossen Stilicho. Besonders hervor-
gehoben seien noch die praefafiones bei C. ; sie

sind durchweg hSchst geschickt gemacht, die zum
LTI cons. Hon. ist geradezu ein Cabinettstiick. Sein
grosstes Werk, der unvollendete (s. o.) Raptus
Proserpinae, dessen Sage wohl aus einer ale-

fasst; die Ordnung derselben schwankt nach Grup-
pen (eine Tafel zur Ubersicht bei Birt p. CXXXVj,
gruppenweise sind sie auch in den Hss. den grOsseren
Gedichten angehangt oder zwischen dieselben ein-

geschoben worden. Die ganze Sammlung (poli-

tische Gedichte und carm. min.) pflegt man unter
dem Namen Claudianus maior zusammenzufassen.
Von ihm gesondert blieb (mit einer durch Zufall
erklarbaren Ausnahme bis zum 12. Jhdt.) der Qlau-

xandrinischen Quelle des 2. Jhdts. geschOpft \st mdianus minor, d. h die drei Burner de raittn
(FOrster Der Raub und die Ruckkehr der Per-
sephone, Stuttgart 1874, 91—96), reiht sich nach
Aufbau sowie Verskunst und Sprache wlirdig den
grossen Epen des 1. Jhdts. an.

LTI. Wert als Geschichtsquelle. Dass
C. durchaus Partei ist, geht aus seinen Lebens-
umstanden hervor. Sein Held ist Stilicho; bei
der fortdauemden Eifersucht zwischen West- und

Panly-WiSBOwa III

Proserpinae. In fiinf verschiedenen Gruppen ist

dann noch eine Reihe von kleineren, zum Teil
sicher unechten Gedichten unter C.s Namen iiber-

liefert, welehe in den Ausgaben als carminum
minorum appendix aufgefuhrt zu werden pflegen.

Die ausschlaggebendeh Hss. sind fur 1) paneg.
Prob. et 01. eine Antwerpener (saec. XIII), eine
in Arras (saec. Xn—XIII), eine in Neapel (saec.
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XIII), 2) fur den Claudianus maior erne Hs.

aus Gembkmrs, jetzt in Brilssel (saec. XI), eine

im Vatican (saec. XII), eine Pariser (saec. XIII),

3) fiir die carm. min. ein alter codex Sangallensis

saec. IX (enthalt nur die lateinische Giganto-

mactiie), ein gleichaltriger Veronensis, ein Vati-

canus saec. XII, 4) fiir den Raptns Proserpinae

eine Hs. in Florenz (saec. XII) und die schon

fur 1) erwahnte Antwerpener (saec. XIII). Die

De codicibus Cuiacianis quibus in edendo Clau-

diano Claverius usus est, Marburg 1889, und der-

selbe sich berichtigend bei Birt p. CXCVIff.).

Ftfrdemder sind die Ausgaben Scaligers (ed.

Plantiniana 1603), die Elzevirdrucke ties Nic.

Heinsius (Leyden 1650 und Amsterdam 1665),

Barths dicke Bande (1612 Hanau, 1650 Frank-

furt), Burmanns Sammelwerk (Amsterdam 1760).

Fiir die Erklarung noch immer wichtig sind die

Bruchstiicke der griechischen Gigantomachie sind 10 Arbeiten Matthias Gesners (Leipzig 1759 und

nur iiberliefert in einer von Constantin Lascaris

1465geschriebenenMadriderHs. (s.Birt p.LXXff.).

Neben diesen, fortlaufenden Text gebenden Hss.

sind von grosser Bedeutung fiir einzelne Teile und
Stellen die Notierungen von VerseD und Lesarten

aus alteren codices, wie wir sie fiir C. baben 1) in

den Excerpta Lucensia (Florentina) in einem Exem-
plare der editio princeps, jetzt in der National-

bibliothek zu Florenz (aus einem ,antiquus Bl

G. L. KOnigs (I Gottingen 1808). Die erste

kritische Ausgabe ist die von L. Jeep (I 1876.

II 1879 Lpzg.), jetzt weit iiberholt von Th. Birt
in den Monumenta Germaniae historica, auct.

antiquiss. torn. X, Berlin 1892. Freilich ist es

auchBirt noch nicht gelungen, die Verhaltnisse

der verzwickten ijberlieferung auf eine oder einige

einfache Formeln zuriickzufuhren ; so herrscht in

der Textgestaltang noch ein leidiger Eklekticismus.

eingetragen, aus dem die carm. min. in einem 20 Eine Handausgabe mit leider ganz und gar un-

cod. Mediceus saec. XV copiert sind), 2) in den geniigendem kritischen Apparat hat J. Koch,

sog. Excerpta Gyraldina in einem Exemplare der "' "L ^.-j-n.-ir:i._i..:i.„ 1 °™''"''r""

Aldina zu Leyden [,Gregorius Giraldus emen-

davit hune eodieem ex vetustissimo exemplari

sumpto ah Aenea Gerardino', der uns unbekannt

ist). Beide alten Hss. waren einander sehr nahe

verwandt. Sehr wichtig ist ferner eine alte Hs.

des Capito, die uns durch die Baseler Ausgabe
des Druckers Isengrin 1534, redigiert von Michael

Birts verdienstvollerMit'arbeiter, l893beiTeubner

erscheinen lassen. Die Fragmente der griechi-

schen Gigantomachie zuerst vollstandig 1769 von

lriarte herausgegeben, in den Ausgaben seit

Barth gefuhrt, neuestens mit den Epigrammen
wiederholt bei A. Ludwich Eudociae, Procli,

Claudiani reliquiae, Lpzg. 1897 S. 159-180. Die

wichtigste Litteratur zu Text und Erklarung findet

Bentinus, in ihren Hauptlesarten erhalten ist. 30 man bei Birt p. CCIH. l; spater sind noch

Sie allein enthalt eine ganze Eeihe sonst ver- or^hionon Avons On^t flanrl r»is« Miinster

lorner Verse, ist aber im ubrigen mit griisster

Vorsicht zubenutzen; vgl. Birt p, CLXXXYTLff.
Koch praef. p. Vlff. Viel geringere Bedeutung
haben die sehr zahlreichen Eintragungen von

Versen und Versgruppen in den Florilegien des

ll. bis 13. Jhdts. Am reichhaltigsten ist davon

das wie eine Art von Geschichtserziihlung zu-

sammengestellte Florilegium Parisinum, am alte-

erschienen Arens Quaest. Claud., Diss. Minister

1894; Claudianea, Jahrb. f. Philol. 1896, 4S0ff.

Ellis Ad Claud, carm. min., Philol. LIV 598.

Heck De vita CI. CI. poetae, Donaueschingen

1896. Donadoni Claudiano, la guerra getica,

epitalamio per la nozze di Onorio e Maria. Studio

e versione, Palermo 1895. [Vollmer.]

10) Claudianus Mamertus, Presbyter zuVienne.

f urn 474. Er war lange Zeit die rechte Hand
sten der Sentenzen zusammentragende codex Mo- 40 seines alteren Bruders, des Bischofs Mamertus zu

nacensis (saec. XI), abcr auch der letztere ist

fiir die Textgestaltung fast ohne Wert. C. ist

infolge der Gunst, die er bei Hofe genoss, und
wohl auch seiner Kunst wegen viel gelesen worden

;

von seinem Zeitgenossen Prudentius an lassen

sich die Spuren seiner Worte durch Jahrhunderte

in fast alien Landern rOmischer Bildung nach-

weisen (Birt p. LXXVfflff.) ; aber erst vom
9. Jhdt. ab fliessen fiir uns hsl. Quellen. Scholien

Viemie, der ihn iiberlehte, und unter den Ver-

tretern der classischen Schule in Gallien als Mann
von uugewohnlich weiter und tiefer Bildung hoch

angesehen. Gennadius de vir. ill. 83 erkennt seine

rhetorische mid philosophische Begabung an
;
ge-

radezu enthusiastisch aussert sich Sidonius iiber

den lebenden Freund und iiber den toten epist.

IV 3. 11. V 2. Von diesem Sidonius angeregt.

hat C. auch sein Hauptwerk verfasst, die drei

stehen in den altesten Hss. gar nicht oder nur50Bueher de statu — Gennadius fiigt bei: vel de

sparlich, erst vom 12. bis 13. Jhdt. ab schwellen

sie an. Sie sind noch nicht alle herausgegeben

(Verzeichnis der Publicationen bei B i r t p. CLXXX
i

;

es wird sich auch kaum der Muhe lohnen, wenig-

stens sind bis jetzt wertvolle Notizen in ihnen

nicht gefunden worden.

V. Ausgaben. (Verzeichnis bei Gesner
p. XVIff. Birt praef. p. CLXXXIVff.i. Editi-

ones principes des Celsanus, Vicentiae 1482, des

substantia — animae, von einer Widmung an

den Auftraggeber Sidonius begleitet. Die Ab-

fassungszeit muss dicht vor470 liegen; der Zweck
des Buches ist gegenuber einer anonym eTschie-

nenen, grosses Aufsehen erregenden Epistel des

Faustus von Reji, worin die KOrperlichkeit alles

Geschaffenen, also auch der Seelen und der Engel
beliauptet wird, die Unkcrperlichkeit der Seele

zu enveisen. Ausserdem besitzen wir von C. noch

Ugoletus, Parmae 1500, dann von Parrha- 60 zwei Briefe, einen an Sidonius (in dessen Brief

sius, Mediolani 1500, von Camers, Wien 1510,

die Aldina 1523 von Asulanus. Vollstandiger

und sehr wichtig (s. o.) die des Michael Ben-
tinus bei Isengrin, Basel 1534, weiter die eben-

falls, wenn auch nur teilweise, auf uns verloren

gegangene Quellen sich stutzende Ausgabe des

Claverius, Paris 1602 (iiber die von ihm be-

nutzten Hss. der Bibliothek des Cuiacius s. Koch

samnduiig IV 2) und an einen Lehrer der Rheto

rik in Vienne , Sapaudus , letzterer interessant

durch die Klagen des Verfassers fiber den Ver-

fall der Bildung in seinem Zeitalter und sein ent-

schiedenes Eintreten fiir das Studium der heid-

nischen Classiker, des Plautus, Cicero u. s. w.

spretis novitiarum ratiuneularum jmerilibits nu-
gis. Die Sprache des C. ist keineswegs frei von

2661 Claudianus mons Claudius 2662

if

I

!

der Geziertheit des damaligen Gallicismus, und
den gelernten Ehetor spurt man auch in seinen
philosophischen Beweisfiihrungen zu oft; aber in
Form, Wortschatz und Gedanken zeichnet ihn
eine gewisse Originalitiit und Kraft aus; er spielt
nicht bios mit den Dingen, sondern hat sie griind-
lich studiert und sich — besonders vom Platonis-
mus beeinfiusst — eine eigene Meinung gebildet.
S. M. Schulze Die Schrift d. CI. M. de statu

XI 2 Miller (Gla.udia). Es lag zwischen Samo-
sata (Samsat) und Melitene (Malatia), genaueres
ist nicht bekannt. Torke Geographical Journal
1896 II 463. Tomaschek Festschr. f. H. Kie-
pert 141. [Euge.]

Clandienses. 1) Ex praefectura Claudia
(CIL XI 3310 a. Not. d. scavi 1887. 107), s. Fo-
rum Clodii.

2) Wie es scheint Einwohner eines pagus,
?? mi

^i
kr
^ - Fnt.

ersll
?
h

-
1883

-
De la BroiselOkommen vor auf dem in Cola di Pacengo am Ost-Mam. Claudiani vita eiusque doctrina de anima

hominis, Diss. Paris 1890. A. Engelbrecht
Untersuchungen uber d. Sprache d. CI. M. 1885.
H. Rdnsch Zur Kritik u. Erklarung des CI. M.,
Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 480ff.; beste Aus-
gabe der Werke des C. von A. Engelbrecht
im Corpus script, eccles. lat. Vindob. XI 1885.

Auch als Dichter lernen wir C. kennen durch
das Lob, das Sidonius ep. IV 3, 8 einem hymniis

ufer des Gardasees gefundenen Steine, CIL V
3991. [Hfilsen.]

Clandilla s. Iunius.
Claudioderbe s. Derbe,
Claudiolaodicea s. Laodikeia.
Claudiomaariis (= Claudii campus), vicus

in confinio Biturigum atque Turomrum, , mit
berlihmter Kirche, Sulp. Sev. dial. I (2) 8, 7. Vgl.
Fortunat. vita Martini IH 270 est locus in Toro-

von ihm spendet Eine Interpolation in Gennad. 20 nmn fine, et confine Biturgum, incola- quern vicumS3 m* «» Ti,r,rih^ a^n^ ;„ ^„™ rt„^„ a^
voeitavU Claudimnagum. Jetzt Clion, d^p. Indre.
Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Clandioneriiiiu, Stadt der Artabrer in Hispa-
nia Citerior nach Ptolemaios (II 6, 21 xatsXovat
ds xa fihv tteQi to MgiovZ4f)taflQot, iv oTs nolsig
Kkavdtovegiov — so eine Anzahl Hss., Klavdto-
fiioior andere — , Noomov), offenbar eine Griin-
dung des Kaisers Claudius — wie Claudiomagus,
Clausentum — am Vorgebirge Nerium (s. d.),

83 und eine Randberoerkung in einem Codex des
C. saec. XII schreiben ihm das berflhmte Lied
Pange lingua gloriosi zu; dies kann aber nicht
der von Sidonius gemeinte Hymnus sein, da er
ausser der amoenitas poetiea auch seine historica
«>m'tas liervorhebt, wonach es eine langere poetische
Bearbeitung eines geschichtlichen Stoffes gewesen
sein dtirfte; auch ist durch einwandfreie Uber-
lieferung Venantius Fortunatus als Verfasser jenes
Passionsliedes gesicbert. Andere Dichtungen, die 30 Die Lage ist unbekannt. Dass in der Nahe ein
gelegentlich unserem C. M. zugeschrieben worden
sind, z. B. contra vanos poetas ad collegam, ein
carmen paschalc, laus Ghristi, sogar zwei kurze
griechische Epigramme slg idr oonftfia. und sis

zbv bf.onoTtjv Xqwtov sind sicher unecht oder doch
hCchsfc zweifelhaft: giinstigsten Falls gehen sie
auf einen anderen Trager des Namens C. — es
scheint ja fast einen griechischen Dichter geist-

licher Lieder Kl.avdcavog gegeben zu haben

Ort San Claudio ist (wie K. Muller zu Ptolem.
bemerkt), hat nichts damit zu thun. [Hfibner.]

Glapdiopolis. 1) Stadt in Kilikien (Ptol. V
7, 7 Kkavdiojzohs. Amuiian. Marc. XIV 2, 5.

Hierocl. 709 Elav8iovxolus. Not. ep. I 844. Ill
734 u. a,), Die Vermutung von Leake Journal
of a tour in Asia minor 107ff. 117. 319, dass C.
in Mut zu suchen ist, hat durch Inschriftenfunde
ihre Bestatigung gefunden, Heberdey und Wil-

zuriick Diese Gedichte s. bei Migne Patrolog. 40 helm Denkschr. Akad. Wien 1896, 119. Hogarth
lat. LIII. [Jiilicher.] " ' " " - ~ ---*

Claudianus mons, KlavSiavdv (ogos), Name
eines Gebirges in der arabischen Wiiste ostlich

von Agypten, genannt in zwei zur Zeit des Traian
und Hadrian abgefassten Inschriften der alten
Niederlassung (v&Qt-vfta Tgaiavov Aamxbv — fans
Truianus Dacieus) bei den Steinbriichen von
Gebel Fatireh, in denen im Altertum der graue
Granit gebrochen wurde (bei Ptol. Mskarog Xi&ov

Suppleni. Papers Royal Geogr. Society 1893 III
651. Ramsay Revue numism. 1894, 168, 1.

He ad lam Supplem. Papers Society for the Pro-
motion of Hellen. Studies I 1892. Ausserdem In-
schriften bei Sterret Papers Amer. School at
Athens III nr. 4—10; vgl. Davis Life in Asiatic
Turkey 330. Verschieden davon ist wohl die
Stadt, deren Miinzen die Aufschrift haben Colonia
Julia Augusta Felix Ninica Glaudiopolis. Die

ogo,-, s. d.), praepositm ... operi marmorum 50 Lage ist " unbekannt , Ramsay Revue numism
monti Claudiano. CIL HI 25 (= Letronne 1894, 164.
Rec. d' inscr. I 429), ovzog jcqos rot; zov KXav-
diavov Zgyoi; ... /diAgyov, CIG 4713e (— Le-
tronne a. a. O. 153). "Nach Letronnes Ver-
mutung (a. a. (3. 136ff.) bezeichnete der Name
nicht allein, wie hieraus zu schliessen, die Granit-
bruche von Gebel Fatireh, sondern zugleich auch
die nordlich davon gelegenen Porphyrbriiche des
Gebel Dochan (bei Ptolem. IIoo^voizov U&ov

2) Stadt im Gebiet der Trokmer, Ptolem. V
4, 9. Nach Ramsay Asia Minor. 447 gleich dem
Ptolem. V 4, 6 genannten Ntoylavbiojiohg, eine
Vermutung, die sich aber bis jetzt noch nicht
beweisen lasst. TRuge 1

3) S. Bithynion.
Clandioseleucia s. Seleukeia.
Clandi(um?), in Numidien, Station der Strasse

ogo/. s- d0- ^ic nach Plin. n. h. XXXVI 57 unter 60 von Thamuges nach Mascula, von jedem von bei-V ' --i. -.«•-.. ^ d^. 25 mn[t. n entfemtj ItiDi Anti p- 33 Wohl
die Ruinen von Henchir Sedra, s. Wilmanns
CIL VIII p. 258. Gsell Melanges d'archeologie
publics par l'erole fr. de Rome XIII 1893, 484.

[Dessau.]

Claudius, rOmischer Familienname, vom sa-

binischen Clausus abgeleitet. Die Nebenform Clo-
dius ist von C. eigentlich nur orthographisch ver-

Kaiser Claudius zuerst erSffnct worden waren, wor-
aus sich dann die Benennung CI. m. erklaren
wiirde. Vgl. Schweinfurth Ztschr. d. Ges. f.

Erdk. Bd. XXXII, Berlin 1897. [Sethe.j

Claudias, Stadt in Kappadokien und rOmische
Grenzfestung am Euphrat, Plin. V 85 (Claudio-
polis). Ammiau. Marc. XVIII 7, 10 (Lattdias).
Ptolem. V 7, 9. Not. dign. XXXII 1. Tab, Peut.
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schieden (vgl. Stol'z Hist. Gramm. d. 1st. Spr.

I 1, 210) und ist erst in der letzten Zeit cler

Republik regelmassig von einzelnen Claudiern ge-

fiihrt worden, wahrend sonst beide Formen viel-

fach ohne Unterschied gebraueht werden. Es gab
in Eom eine patricische und einepkbeiseheFamilie

dieses Namens; die Hauptlinie der ersten waren
die Pulchri, die der zweiten die Marcelli (Aseon.

Scaur, p. 22. Suet. Tib. 1). Eine fjbersicht iiber

die Geschichte des patricischen Geschlechts giebt

Suet. Tib. 1 : Patricia gens Claudia orta

est ex Segillis, oppido Sabinorum. Inde Romam
recens conditam cum magna clientium maim
commigravit, auctore Tito Tatio consorte Itornuli,

vel, quod magis constat, Attn Claiidio gentis

prinoipe, post reges exactos sexto fere anno : at-

qw in patricias eooptata agrum insuper trans

Anienem elientibus locumqiie s'ibi ad sepvlturam

sub Capitolio publice accepit. Deinceps proce-

dente tempore duodetriginta eonsidahis, ditta-

turas quinque, oeiisuras septem, triumplios sex,

duas ovationes adepta est. Auf die erste Version,

die Sueton yon dem Bericht iiber die Einwande-
rung des Geschlechts giebt, spielt sonst nur Verg.

Aen. VII 707ff. an : Clausus Claudia nunc
a quo diffiinditur et tribus et gens per La-
tium postquam in partem Eoma data Sabinis.

Wenn sie der rOmischen Annalistik nicht fremd

gewesen ware , so hatte sie z. B. Dionys. II 46,

3 sicherlich erwahnt. Deshalb ist die Annahme
schwerlich richtig, dass die Einwanderung ur-

spriinglich zeitlos iiberliefert gewesen sei ; viel-

mehr stent jene Version als spate gelehrte Er-

findung neben der zweiten von Sueton wieder-

gegebenen, die die alte Geschlechtstradition dar-

stellt und wesentlioh gleichlautend von verschie-

denen Autoren erzahlt wird (vgl. Liv. II 16, 4.

IV 3, 14. X 8, 6. Tac. ann. iV 9. XI 24. XII
25. Gell. XIII 23, 8. Auct. de praen. 6. Sil. Ital.

XVII 33. Dionys. V 40, 3. XI 15. Plut. Popl.

21, 4—9. Appian. reg. frg. 12. Zonar. VII 13;

iiber die geringfiigigen Abweichungen Schwegler
R. G. II hit). Als Heimat geben sie die sonst

unbekannte Stadt Regillum im Gebiete der Sa-

biner an, und die altesten Claudier fiihren ge-

wohnlich Cognomina, die auf diese Herkunft hin-

weisen, aber gewiss erst spater erfunden sind (Re-

gillum erwahnt von Liv. Suet. Dionys. Appian.;

Beinamen der Consuln von 259 = 495, 283 = 471
und 294 = 460 bei Idat. Chron. pasch. Dionys.

Sabinus, beim Chronogr. Inrcligiensc ; anderes

s. u.j. Das auffallende Cognomen Inregillensis.

dem zu Liebe auch die Stadt Inregillum genannt
wird, ist nach einer Vermutung Mommsens (GIL
12 p. 32 zum J. 392) lediglich durch die falsche

AuflOsung der alten Abkiirzung Crassinregill. (f.

Cap. zum J. 303. 304) entstanden, deren richtige

Auflosung vielmehr Crassinns EegiUanus sei

CPtrulos Diod. XI 85, 1 ; 'Pn-u/.av6; Diod. XII

23, 1; Pegilliamis Suet. Tib. 1 1.*) Als Grand
der Auswanderung des Geschlechts aus Regillum
wird angegeben, dass sein Oberhaupt den Frieden

mit Rom wollte und deshalb mit seinen Lands-

*) Aus Bequemlichkeitsriicksichten sind die

conventionellen Formen der Beinamen in der

Stammtafel und in den tTbersehriften beibehalten

worden.

leuten in Streit geriet; die Zahl der Ausgewan-
derten soil funftausend betragen haben. Wenn
auch diese Einzelheiten ungeschichtlich sein mogen,
und wenn sich auch der Zusammenhang der Er-

eignisse unserer Kenntnis entzieM, so wird man
an dem Kern der Erzahlung festhalten diirfen,

dass das ganze claudische Geschlecht im Anfang
der republicanischen Zeit aus der Fremde eingewan-

dert und in den romischen Staatsverband aufge-

10 nommen worden sei (iiber die Cooptation durch die

Patricier vgl.Mommsen ROm. Forsch. 1 1 74 ; St.-R.

Ill 30, 1. 32, 2). Fur das hohe Alter der Einwan-
derung spricht der Name dor Tribus Claudia (oben

S. 2650f.), wobei ubrigens zu bemerken ist, dass die

patricischen Claudier der spateren Zeit in der Tri-

bus Quirina oder Palatina waren (vgl. Mommsen
St.-R. LTI 788; S.-Ber. Akad. Berl. 1895, 894;
iiber die Nerones s. u.). Als Erinnerung an die

sabinische Herkunft fiihrten die Claudier allein

20 von alien patricischen Geschlechtern den Vor-

namen Appius, in den der erste Einwanderer

seinen fruheren sabinischen Attus (Atta, Atthis

vgl. Schwegler R. G. II 57, 5) umgeiindert haben
soil (vgl. o. Bd. II S. 242. 2252) ; noch ein Consul

des dritten nachchristlichen Jahrhunderts (Nr. 16)

nennt sich mit Stolz progenies Claudius Appia-
dum (CIL X 1688). Ausser Ap. kommen im Haupt-

zweige der patricischen Familie nur die Prae-

nomina C. und P. vor (iiber L. Q. und die Vor-

30namen der Nerones s. u.). Ihren Familiencult

erwahnt Macrob. sat. I 16, 7 ; zum Ruhme rech-

neten sie sich, dass sie sich bis in die Kaiserzeit

ohne Adoptionen in directer Linie fortgepflanzt

hatten (Tac. ann. XII 25). Livius und Dionysios

haben in ihren Geschichtswerken die Claudier

der alteren republicanischen Zeit dnrchgehends

als die typischen Vertreter des adelsstolzen, hoch-

miitigen und volksfeindlichen Junkertums init

den grellsten Farben dargestellt, und seitdem ist

40 die Behauptung von der vetus atqite insita Clau-

dias familiae superbm (Tac. ann. I 4 ; vgl. be-

sonders Suet, Tib. 2, auch Sil. Ital. XVII 33) stets

wiederholt worden. Erst Mommsen hat in seiner

trefflichen Abhandlung: Die patricischen Clau-

dier (Rom. Forsch. I 285ff.) diese Ansicht als

falsch und hinfallig nachgewiesen, und wenn auch

seine Vermutung, dass sie auf Falsehungen des

Licinius Macer heruhe, nicht zu beweisen und zu

halten ist, so sind seine Ergebnisse sonst der

50 Hauptsache nach durchaus richtig und haben fast

allgemein Zustimmung gefunden (beaehtenswerte

Bemerkungen bei Xitzsch Gesch. d. rom. Rep.

I 69 ; Einspruch gegen Mommsen ohne Bedeu-

tung von Lohse Die Haupter des patricischen

Claudiergescblechts . Chemnitz 1891: zur Ge-

schichte des Hauptzweiges der Familie vgl. noch

Ltibbert De gentis Claudiae commentariis do-

mesticis, Kiel 1878). Gegen das Ende der Re-

publik ist von einer bestimmten flaudischen Fa-

60 milienpolitik keine Rede ; soweit man aber vor-

her gewisse Zuge zu erkeunen meint, die ver-

schiedenen Gliedern des Geschlechts gemeinsam
sind, so stehen unter ihnen ein klares Verstand-

nis fur die Forderungen der Zeit und ein ener-

gisches Erfassen aller Mittel zur FOrderung der

Grosse Roms auf den verschiedensten Gebieten

an der Spitze. Spater standen in ihrer Clientel

durch mehrere Generationen hochberiihmte Grie-
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chenstadte, wie Sparta (Suet. Tib.6) und Perga-

mon (Insclix'. von Pergamon II 409). [Miinzer.]

In der Kaiserzeit wurde der Name infolge der

zahlreichen Bfirgerrechtsverleihungen der Kaiser

Claudius und Nero so hiiufig, dass er gewChnlich ab-

gekiirzt Gl. geschrieben wurde. Namentlich ist auf-

fallig und vielleicht auf Neros Vorliebe fiir das

hellenische Element zuruckzufuhren die grosse

Zahl der Claudii im griechischen Osten des Reiches,

von welchen im 2. Jhdt. n. Chr. viele in den
Senat gelangten. [Groag.]

1) Claudius, avuneuhts des Helvidius Prisons,

der Schwiegersohn des (P. Clodius) Thrasea Paetus
und im J. 70 n. Chr. Praetor war; lebte unter

Vespasian, Schol, Iuven. V 36.

2) Claudius, Rauber, der zur Zeit des Sep-

timius Severus in Syrien und Judaea sein Un-
wesen trieb, Dio epit. LXXV 2, 4.

3) Claudius, der frfihere Barbier des Kaisers

Elagabal, wurde von diesem zum Praefectus an-

nonae erhoben , Hist. Aug. Elag. 12, 1.

[Stein.]

4) Claudius, angeblich praeses Galliarum
unter Valerianus und Gallienus (253—260), soil

den heiligen Pontius getotet und selbst unmittel-

bar darauf den Tod gefunden haben. Vita s.

Pontii III (Acta SS. Mai. Ill 277f.). [Groag.]

5) Claudius athenischer Archon, um die

Wende des 2. und 3. Jhdts. n. Chr. , CIA III

1065. Vielleicht identisch mit einem der zwei

Claudii: Philippos aus Melite oder Patroklos aus

Lamptrai, die am Ende des 2. oder Anfang des

3. Jhdts. n. Chr. im Amt waren. [v. Schoeffer.]

6) Claudius, ein problem atischer Grammatiker,
der mehrfach in der Ars anonyma Bernensis bei

Ha gen Anecd. Helv. 62ff. citiert wird. Wahrend
ibn Hag en ebd. LXXXVII mit Sacerdos iden-

tificiert, sucht Steap Eh. Mas. XXVI 320ff. die

Existenz eines besonderen Grammatikers dieses

Narnens zu enveisen. [Goetz.]

7) Pracses Daciae im J. 321. Cod. Theod. II

19, 2.

8) Praefectus Annonae Alexandrinae im J. 349.

Cod. Theod. XII 6, 3.

9) Proconsul Africae 368—370, Praefectus

Urbis Romac 374—375, s. Bd. I S. 2204 Nr. 43.

10) Gallier, Vater des Dichters Claudius Eu-
tilius Namatianus, Consularis Tusciae im J. 389
(Cod. Theod. II 4, 5. Rut. Nam. I 579), Comes
sacrarum largitionum, Quaestor sacri palatii, Prae-

fectus urbis Constantinopolitanae im J. 396 (Rut.

Nam. I 583ff. Cod. Theod. VI 26, 8. XV 13,

1). Im J. 416 war er schon tot (Rut. Nam. I

581). [Seeck.]

11) Ap. Claudius. Obseq. 28 und Cassiod.

aennen einen Consul des Jahres 624 = 130 Ap.
C, offenbar einen Consul suffectus (vgl. CIL 1^

p. 35 zum J. 624). Auf denselben wird gewShn-
lich die Notiz Ciceros de leg. Ill 42 bezogen

:

C. Claudio conside de On. Carbrmis sedifione

referente ; es wird daher der Vomame C. dem
Consul beigelegt (z. B. CIL a. O. erganzt: C.

Claudius C. f. Ap. n. Pulcher. also Bruder von
Nr. 295) und Ap. verworfen. Borghesi Oeuvres
V 317 halt dann diesen C. fiir den Vater des

672 - 82 gefallenen Ap. (Nr. 13) und des C. Clau-
dius Glaber (Nr. 165), von denen der zweite aber

Plebeier ist. Indes die Stelle Ciceros kann sich

sehr wohl auf die Ereignisse des Jahres 662 =
92 beziehen (vgl. Lange Rom. Altert. Ill* 112,

6. Liibbert De gentis Claudiae comment, do-

mest. 25), so dass der Vorname Ap. fiir den

Consul von 624 = 130 festzuhalten ist und bei

Cicero Nr. 302 gemeint ware. Zur Familie der

Pulehri wird jener Ap. wegen seines Vornamens
gerechnet werden diirfen and konnte ein Sohn von
Nr. 294 oder 305 sein. Er ist vermutlich iden-

lOtisch mit dem Appius Claudius, von dem der

Redner Antonius bei Cic. de or. II 246. 284 zwei

witzige Ausserungen mitteilt, deren zweite im
Senat bei den Beratungen fiber das Gesetz des

Sp. Thorius 636 = 118 fiel.

12) Ap. Claudius Melt im J. 667 = 87 als

Militartribun das Ianiculum besetzt, als Marius

gegen Rom riickte; er 6ffnete diesem das Thor,

als er von ihm an einen fruher erwiesenen Dienst

erinnert wurde (Appian. bell. civ. 168). Bor-
20 ghesi halt ihn entweder fiir einen Sohn des Con-

suls von 662 = 92 (Nr. 302; Oeuvres II 174) oder

des Consuls 624 = 130 (Nr. 11; ebd. V 317), was
weniger wahrscheinlich ist. Vgl. Nr. 13.

13) Ap. Claudius, ein tapferer junger Mann,
fiel 672 = 82 im Kampfe gegen die Deniokraten

und Samniten an der Porta Collina (Plut. Sulla

29, 4). Seine Identification mit Nr. 12, die Bor-
ghesi (Oeuvres II 174) und Mommsen (Mtinz-

wesen 561 nr. 177) annehmen, ist nur unter der

30 Voraussetzung eines wiederholten Parteiwechsels

denkbar.

14) Ap. Claudius wurde bei den Proscrip-

tionen von 711 = 43 durch die Aufopferung eines

seiner Sclaven gerettet und entkam nach einem

weiteren gefahrlichen Abenteuer nach Sicilien

("Ajuiios Appian. bell. civ. IV 44. 51). Vielleicht

identisch mit Nr. 299.

15) Ap. Claudius, Sohn eines der beiden Appii

Nr. 298 oder Nr. 299, Senator im J. 729 = 25

40(Inschr. v. Mytilene S.-Ber. Akad. Berl. 1895,

894), vielleicht der Ap. Claudius, der 752 = 2

v. Chr. als einer der Geliebten der Iulia, Tochter

des Augustus, verurteilt wurde (Veil. II 100, 5).

[Miinzer.]

16) (Appius) Claudius, baute seiner Tochter

Claudia Sabinilla (Nr. 438) ein Haus in oder bei

Neapel, wie er selbst in einer metrischen Inschril't

berichtet (CIL X 1688 = Bucheler Anthol. II

888). Er bezeichnet sich in derselben als pro-

50 genies Claudius Appiadum (v. 2), [qui dedit A]e- m

ueadum fastis ex ordine consul [nomijna (v. 1. 2),

war demnach Consul ordinarius und fiihrte ohne

Zweifel das Praenomen Appius, da sonst bei der

grossen Zahl senatorischer Claudii in der spateren

Kaiserzeit, welcher die Inschrift angehort, die

Fiction der Abstammung von den beruhmten Appii

Claudii geradezu absurd gewesen ware. Von dem
Cognomen des Mannes ist nur a] tins oder mjntts

erhalten; Borghesi (Oeuvres VIII 531) erganzte

60 Ivliahvus und bezog die Inschrift auf Ap. Clau-

dius Iulianus cos. II 224 (Nr. 193), doch erklart

Bucheler, dass Iulianus nicht zum Metrum
passe. Freilieh bliebe dann von den Beinamen

der Consules ordinarii im 2. und 3. Jhdt. n. Chr.

nur ein einziger in das Metrum passender iibrig:

der des Urbwivus (schon von Burmann Anthol.

II 125 erganzt) cos. 234, dessen Gentilname un-

bekannt ist. [Groag.]
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17) C. Claudius, Halbbruder des Q. Fabius
Rullianus, Consuls 444 = 310, drang nach einigen

Darstellungen als dessen Kundschafter in das
innere Etrurien ein (Liv. IX 36, 2—9).

18) C. Claudius war Kriegstribun 490 = 264
beim Beginn des ersten punischen Krieges und
wurde von dem Consul Ap. Claudius Caudex
(Nr. 102) vorausgesandt, um Messana zu besetzen.

In den erhaltenen Berichten wird er zum Teil

mit dem Consul verwechselt und verschmoben, 10
doch lasst sich sein Anted an den Operationen
ziemlich feststellen. Zunachst setzte C. in einem
Fischerkahne fiber die Meerenge, um die ganze
Lage erst kennen zu lernen (Zonar. VIII 8; auf
den Consul ubertragen Auct. de vir. ill. 37, 3),

erschien dann in der Volksversammlung in Mes-
sana und verkundete den Mamertinern, er bringe
ihnen den erbetenen rOmischen Schutz, und den
Karthagern, sie hatten demnach die Stadt zu

ermitteln liesse. Es folgt aber daraus, dass der
Name L. Claudius bei Cic. har. resp. 12, der
den OpferkOnig und Pontifex von 697 = 57 be-

zeichnet, verderbt sein muss (Mommsen EOm.
Forsch. I 15, 13).

22) L. Claudius, Praetor und Statthalter von
Sicilien 580 = 174 (Liv. XLI 21, 2).

23) L. Claudius L. f. Lemonia (tribu), Se-

nator 681 = 73 (SC de Oropiis IGS I 413, 15).

24) M. Claudius. Der Vomame M. ist bei
den patricischen Claudiern ungebrauchlieh , aber
die Fasti Cap. bezeichnen den Decemvir Appius
(Nr. 123) als Ap. f. M. n. Da sie den Decemvir
nicht wie die spateren Darstellungen als Enkel,
sondem als Sohn des ersten in Rom eingewan-
derten Appius Claudius betrachten, so darf nicht
mit Liibbert (De gentis Claudiae comment, do-
mest. 9) M. als dessen allein richtiger Vorname
betrachtet werden. Vielmehr kommt er dann

raumen (Dio frg. 43, 5f. Zonar.). Er machte 20 dem Vater des ersten Appius zu (vgl. Schwegler
einen Versuch, mit seinem kleinen Geschwader
nach Sicilien hiniiber zu gehen; dies misslang
(Dio 43, 7. Zonar.), aber der karthagische Flotten-

commandant Hanno in angstlicher Sorge, den
Schein der ErCffnung der Feindseligkeiten von
sich fern zu halten, schickte ihm die Schiffe zu-

Tiick, die von den Seinen aufgebracht wurden (Dio
43, 8f. Zonar. VIII 9 ; zum Teil auf den Consul
ubertragen bei Diod. XXIII 2). Von solchen

R. G. II 569, 2) und ist naturlich ebenso fingiert

wie Volesus Valerius, der Vater des Poplicola,

oder andere Ahnherren der zuerst in den Fasten
auftretenden Consuln, die in die KOnigszeit zu-

liickreichen und voTlig unbekannt sind.

25) M. Claudius, Client des Decemvirs Appius
(Nr. 123), erhob auf dessen Anstiftung auf Ver-
ginia als seine Sclavin Anspruch, wurde nach
dem Sturze der Decemvirn vor Gericht gefordert,

Scrupeln war C. frei ; er wagte einen zweiten 30 verurteilt und ging in die Verbannung (Liv. Ill
Versuch der Oberfahrt mit besserem Erl'olg, be
rief die Mamertiner zur Volksversammlung und
lud auch Hanno dazu ein (Dio 43, 10. Zonar.);

als dieser kam, liess er ihn einfach festnehmen
und hatte es jetzt nicht mehr schwer, die kleine

punische Besatzung der Burg durch Drohung und
List zum Abzug zu bewegen (Zonar.). Dieses
Verfahren war ebenso kiihn wie gewissenlos, und
deshalb haben die rfimischen Berichterstatter es

verschwiegen, nicht aber Polybios. Bei diesem 40
beginnt der Bericht uber die Unternehmungen
des Consuls Appius deutlich erst mit I 11, 9;
das Vorhergehende von I 11, 4 an behandelt die

des Kriegstribunen C, nur ist dieser irrtumlich

"Amrtog genannt und wird gesagt, die Mamertiner
hatten die Karthager zur Raumung der Stadt
genotigt und sich dann dem rOmischen Officier

ergeben. Sehr bald nachdem C. mit seiner ge-

ringen Mannschaft sich festgesetzt hatte, erschien

44, 5ff. 46, 3. 47, 7. 58, 10. Dionys. XI 28—32.
33. 36. 37. 46). Bei Diodor. XII 24, 2 spielt

diese Eolle noch ein namenloser ovxo<pdvzrjs, und
die Personlichkeit des M. Claudius fallt naturlich

mit der Unhaltbarkeit der ganzen Sage. Sein

Vorname kommt nur bei den plebeischen Claudii

Marcelli vor, stimmt aber mit dem des Gross-
vaters des Decemvirs in den Fasti Cap. uberein,

der gleichfalls erfunden ist (Nr. 24).

26) M. Claudius, vielleicht Marcellus, erwiihnt

von Obsequ. 24 zum J. 617 = 137: Tarraeinae
M. Claudius praetor in nave fidmine conflagravit.

27) P. Claudius, unterwarf nach Val. Max.
VI 5, 1 die Cameriner und verkaufte sie in die

Sclaverei; das rOmische Volk missbilligte sein

Verfahren und machte es wieder gut. Der Name
des Feldherrn scheint verderbt zu sein; Kempf
z. d. St. denkt an Ap. Claudius Rufus (Nr. 316),

Linker (Jahrb. f. Phil. XCI 403) an M. Clau-
eine karthagische Armee und Hiero von Syrakus, 50 dius Marcellus , in welehem Falle die Arretiner

um ihn in Messana zu belagern, bis ihn der Consul
entsetzte (vgl. Nr. 102). Irrig ist die Darstellung

des Ineditum Vaticanum (Herm. XXVII 121), es

sei nicht C, sondern ein Kaeso (Duilius? Fabius?)

von dem Consul nach Sicilien geschickt worden.

19) C. Claudius, Freigelassener eines C, etwa
des C. Claudius Centho (Nr. 105), Tomischer Kauf-
mann auf Delos um 574 = 180 (CIL III Suppl.

7218).

20) C. Claudius C. f. Palatina (tribu), als 60 Vgl. auch Nr. 151.

an die Stelle der Cameriner treten miissen. Das
Richtige ist kaum festzustellen.

28) P. Claudius, Kriegstribun 558 = 196, fiel

im Kampf mit den Boiern (Liv. XXXIII 36, 5).

2D) Q. Claudius beantragte als Volkstribun

536 = 218 ein Gesetz, ne quis senator euive

senator pater fuisset, maritiniam navem quae
plus quam trecentarum amplwrarum esset haberet

(Liv. XXI 63, 3; vgl. Mommsen St.-R. Ill 899).

682 72 erwahntHelfershelfer des C, Verres

(Cic. Verr. II 107C).

21) L. Claudius. Von dem patricischen Ge-

sehlecht berichtet Suet." Tib. 1 : Luei praenomen
consensu repudiavit, postquam e duobus genti-

libus praeditis eo alter latrocinii, eaedis alter

convietus est (vgl. auch Gell. IX 2, 11), ohne dass

sich fiber die Zeit dieser Begebenheiten etwas

30) Q. Claudius Ap. f. Pollia, Senator um
650 = 104 (SC de Adramytt. 27. Mommsen
Ephem. epigr. IV p. 218; St.-R. Ill 968f. Anm.),

nach dem Vornamen des Vaters (vielleicht Nr. 1 1)

ohne Zweifel zu den patricischen Claudiern ge-

h&rig, obgleich sein-eigenes Praenomen bei diesen

sonst nicht vorkommt. [Miinzer.]

31) (Ti. Claudius?), Vater des Claudius Etru-
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scus (Nr. 143), Ober seinen Namen vgl. Hirsch-
feld Wien. Stud. Ill (1881) 273f. Dass er, ob-

wohl von Tiberius freigelassen, doch Claudius

hiess, ist nicht auffallig, vgl. Friedlander
Sittengeschichte 16 95, 2.

Von ihm ist bei Statius und Martial viel die

Eede, ohne dass sein Name genannt wird. An-
lasslich seines Todes richtete Statius an seinen

Sohn Etruscus das Trostgedicht silv. in 3. Dar-

Vermab.lt war er mit der schonen, aus vor-

nehmem Hause entsprossenen (Tettia?) Etrusea
(vgl. Gsell 219 und Melanges d'arch^ol. et d'hist.

VIII 1888, 74—80), der Schwester eines Consulars
(nach Gsell a. a. 0. des Tettras Iulianus), die

in der Blttte ihrer Jahre starb (t. 108—137. 207.
Mart. VII 40, 5). Sie gebar ihm zwei Sohne,

die ihn tiberlebten (v. 122; vgl. 145. 148. 153f.

Mart. VII 40, 3), und deren einer Claudius Etruscus
aus erfahren wir im wesentlicben den Lebens- 10 war, der seinein Vater ein praehtvolles Grabmal
gang des C. Er stammte aus Smyrna, aus nied-

rigem Geschlecht (v. 59ff. 43ff. 142), kam aber
noch im Knabenalter als Sclave an den Hoi' des

Tiberius, dem er auch seine Freilassung verdankte
(v. 66—69). An dem kaiserlichen Hofe blieb er

auch in der Polgezeit und begann allmahlich

Carridre zu machen ; nicht weniger als zehn Kai-

sern, von Tiberius bis Domitian, hat er unent-

wegt gedient (vgl. v. 83f.). Gaius behielt ihn

setzte (v. 196—202). Vgl. Hirschfeld a. a. O.

Friedlander a. a. 0. Klebs Prosopogr. I 371f.

[Stein.]

32) Tib. Cl[aitdius?] . . . ., Legat der legio

XIII gemina unter Hadrian (?). CIL III 953
Dacia.

33) [Ti](tigiog KXavdiog .... Xag Qsotiqotio[g]
oder Oeojigojiofv] (sc. vioe), [o xQarJioiog vjia-

rfixog] (IGIns. 1 959 Chalce), wahrscheinlich Sohn
in seiner Gunst und nahm ihn als Begleiter auf20des Olympioniken Theopropos, der als evnazQidrjg

seinem Scheinzug gegen die Germanen und gegen
Britannien in den Jahren 39 und 40 n. Chr. mit;

trotz seiner bescheidenen Stellung soil er auf den
tyrannischen Fiirsten einen wohlthuenden Einfluss

ausgeubt haben (v. 69—75). Von Kaiser Claudius

wurde er weiter befOrdert (v. 76-82), und wohl noch
unter Nero avancierte er gar zu der einflussreichen

Stellung eines Beamten a rationibus (v. 86—105).

Keinesfalls ist die Ansieht (Gsell Le reghe de Do-

'Podiog und awxlrjTtxaiv ysvsrtJQ bezeichnet wird
(Kaibel Epigr. Gr. 934 = Dittenberger-Pur-
gold Inschr. v. Olympia 239, vgl. p. 799).

34) CI. Acilius Cleoboles s. Acilius Nr. 29.

35) Claudius Aelianus, s. unter Aelianus
Nr. 11.

36) 01. Aelius Pollio, hg(atus) Aug(usti) prfoj
prfaetorej Gfermaniae) sfuperioris) CIEh 982
Mogontiacum. Wie Dessau vermutet, vielleieht

mitien, Paris 1894, 70) richtig, dass er schon unter 30 identisch mit Pollio, der unter Elagabal nach dem
Kaiser Claudius dieses Amt bekleidet habe, wogegen
schon die Worte lanique .... iam u. s. w. (v. 85f.)

sprechen, namentlich aber der Umstand, dass M.
Antonius Pallas diese Stellung bis zum J. 55
innehatte ; vgl. Hirschfeld a. a. 0. gegen
Friedlander a. a. 0. 107. Auch die Annahme
(Klebs Prosopogr. imp. Bom. I 371 nr. 691),

dass er a rationibus auch noch unter Domitian
geblieben sei, erscheint hochst un wahrscheinlich,

Proconsulat von Bithynien die Stadthalterschaft

in Germania erhielt (218 n. Chr.). Dio LXXIX
3, 1 ; vgl. Prosopogr. Ill 60 nr. 414. [Groag.]

37) Claudius Agathemerus s. o. Bd. I S. 742
Nr. 3.

38) Marc(ius) Claud(ius) Agrippa s, Marcius.
39) (Ti.) Claudius Agrippinus wird in einer

Inschrift aus Oinoanda genannt, die den Stamm-
baum seiner Familie giebt (Petersen und Lu-

da er bereits von Vespasian unter die Ritter auf- 40 schan Reisen im siidwestlichen Kleinasien II 182
genommen wurde. Sein im Laufe der Zeit er-

worbenes betriichtliclies VermOgen scheint er na-

mentlich durch dieses Amt bedeutend vermehrt
zu haben (v. 147— 150), aber erst von Vespasian,
der ihn auch an dem Triumph des J. 71 teil-

nehmen liess (v. 138—142), wurde er, wahrschein-
lich wahrend dessen Censur im J. 73/74, in den
Eitterstand erhoben, dem seine Sohne bereits an-

gehorten (v. 143—145). Von Domitian wurde

nr. 233 E =Heberdey-Kalinka Denkschr.

Akad. Wien XLV 1897, 44; das Facsimile der

Inschrift scheint die Lesung Peters ens zu be-

statigen: K).a[v]diog 'AyQutnetv[os AQvavn]a(vy-
rog drjfiagyog x[ai] i'7i[?iaoyjog). Da er hier als

Gemahl der Aelia Platonis erscheint, ist er iden-

tisch mit dem in der grossen Opramoasinschrift

von Rhodiapolis als Gatten der gleichnamigen

Nichte des Opramoas erwahnten Senator Clau-
er aus unbekannten Ursachen verbannt; wahrend 50 dius Agrippinus (Loewy Reisen im sfldw. Klein -

aber sein ihm unterstellter Amtsgenosse (curarum
sooius; vgl. Hirschfeld Verw.-G. I 32. 35) bei

dieser Gelegenheit Italien verlassen musste, wurde
ihm gestattet, sich nach Campanien zu begeben,
wohin ihn sein Sohn Etruscus begleitete (v. 156
—164. Mart, VI 83, 8). Diese Verbannung fallt

ungefahr in das J. 83, als C. bereits das hohe
Alter von 80 Jahren erreicht hatte (146f. 156;
vgl. Gsell a. a. 0. 70, 5). Es gelang ihm spater,

asien II 98 = 113. 114. Heberdey Opramoas,
"Wien 1897, 45. 49), Die Documente, in welchen
daselbst seiner gedacht wird, datieren aus den
J. 145 und 149 n. Chr. (vgl. Heberdey 55ff.).

Daher wird man ihn unbedenklich mit dem in

den Arvalacten des J. 155 aufgefuhrten frater

Arvalis Ti. Claudius Agrippinus (CIL VI 2086)
identificieren diirfen. Da der Lykiarch Claudius
Drj'antianus aus Patara, dessen einziger Sohn er

auf die Fiirbitte seines Sohnes wieder Gnade in 60 war. als .Tcm/o vxazixov bezeichnet wird, ist C
den Augen des Kaisers zu finden, und er durfte

schon vor dem J. 90 wieder zuruckkehren (v. 165
—171. Mart. VI 83. VII 40, 2 utrumque deum;
vgl. Friedlanders Erklarung z. St. Gsell 71,

1). Er starb im J. 92, nahezu 90 Jahre alt

(v. 172f. IHpraef. Mart. VII 40, 6; vgl. Fried-
lander dazu und zu IV 45 sowie S. 56. Gsell
70, 5).

auch zum Consulat gelangt (als suifectus in un-

bekanntem Jahre). Seine nalieren Familienbe-

ziehungen erlautert der umstehende Stammbaum
(teilweise nach Denkschr. zu S. 46). Der Nach-
kommenschaft des C. gehorte vermutlich auch Ti.

Claudius Agrippinus aus Patara, der Sohn des

Ti. Claudius Iason, an (Eeisen I 117 nr. 89.

Denkschr. S. 27 nr. 26 Patara. Eeisen 1 122 nr. 93

2673 Claudius
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14, der nuch seine tpQaoig als a^ioXoyog riihmt,

hat von ihm gelesen Tiqog "EXXr/vag xal ttsqI evac-

(idas xal tisqi aJ.rjOsiag. Zwei wertvolle Frag-

mente aus einer Abhandlung des Apollinarius ksqi

xov ndoxa, worin er den 14. Nisan als Jesu Todes-

tag verteidigt, hat das Chronicon Paschale in der

Praefatio (p. 6 ed. Ducange) aufbewahrt. Alles

ist gesammelt und commentiert beiEouth Reliqu.

sacr. 12 155—174. Nach D. VOlter (Ztschr. f.

wissensch. Theol. XXVI 180ff.) besassen wir die

Schrift negl aktj&eiag noch in dem irrtumlich Iustin

zugesehriebenen Xoyog jxafxuvsxixog srgoj "E).krjvag

ed. v. Otto Corpus Apologetarnm christ. Vol. II 3

1879. [Jiilicher.]

49) Ti. CI. Appius Atilius Bradua Regillus

Atticus, s. Nr. 87.

50) CI. Appius Martialis s. Appius Claudius

Martialis Nr. 237.

51) Claudius Arahianus, einer der von Kaiser

Severus nach dem Siege iiher Clodius Albums
(197 n. Chr.) getoteten Vornehmen (Hist. Aug.
Sev. 13, 7), gewiss Nachkomme des Cn. CI. Se-

verus Arabianus (Nr. 350) , vielleicht Sohn des

Cn. CI. Severus (Nr. 348).

52) CI. Archelaus Claudianus , in einer In-

schrift von Philadelphia in Lydien falsch gelesen

(Movouoi> xal /?i/U. xfjg evayy. oyoXrjg, Smyrn. I

1875 nr. 18), richtig PI. Archelaus Claudianus

(Le Bas III 644).

53) Claudius Aristoeles, s. Aristokles Nr. 19,

wo die Inschrift KXavStov 'AqiaxoxXka, §rjXo[Qa],

vnaxixav (Dittenberger-Purgold Inschr. v.

Olympia 462) nachzutragen ist. [Groag.]

54) Claudius Ariston (cinigc Hss. Aristion),

vornehmer Ephesier, der wegen seiner grossen Be-

liebtheit auch Neider hatte und angeklagt wurde.

Er musste sich in Centumcellae vor Traian recht-

fertigen , wurde aber freigesprochen , Plin. epist.

VI 31, 3. Nicht unmOglich ist es, dass der ephe-

sische ygafiuaxevg unter Domitian Tib. Ci(audius)

Arist[ion], Beiblatt zu den Jahresheften des osterr.

archaol. Inst, I (1898) 76, derselbe ist. Ein Tib.

Claudius Aristio auch CIL V 741. [Stein.]

55) CI. Arrianus , Senator, Gemahl der CI.

Balbina Nr. 410 fgriechische Inschrift aus Ankyra,

Arch, epigr. Mitt". IX 1885, 127 nr. 92). Viel-

leicht identisch init dem Polgenden.

56) L. Claudius Arrianus, Consul (suffectus in

unbekanntem Jahre), IGI 743Neapolis. Vgl. Nr. 55.

[Groag.]

57) Arruntius Claudius wird von Diomedes

321, 11 als Zeuge fur die Ansieht aufgefiihrt,

dass die Anordnung der Natnen (praenomm,
nomen , cognomen, agnomen) von den Griechen

abzuleiten sei. Manche mOchten ihn mit Arrun-

tius Celsus identificieren. [Goetz.]

58) Ti. Claudius Arternidorus, Proconsul (von

Asia), Neffe der Claudia Caninia Severa Nr. 412
(Bull. hell. I 1877, 293 nr. 82 Ephesos). Der-

selben Familie gehort jedenfalls auch (Claudia

Artemidora (Nr. 406) an. [Groag.]

59) Claudius Asellus. Liv. XXIII 46, 13—47, 7

und Appian. Hann. 37 erzahlen einen glucklichen

Zweikampf eines tap fera rOmischen Pieiters Clau-

dius Asellus mit dem Campaner Cerrinus Vibel-

lius Taurea vor Capua im J. 539 = 215, wozu
einige Quellen noch den Bericht uber ein keckes

Reiterstuckehen des Helden fiigten (Liv. XXIII

47, 8. Sil. It. XIII 142—178. Appian. a. a. 0.).

Pagegen schilderte Claudius Qnadrigarius (frg. 56
Peter) den Zweikampf desselben Taurea mit einem
Artorius, und was er iiber dessen Ausgang sagt,

stimmt wieder mit einer anderen livianischen Er-

zahlung tiberein, deren Gegenstand der Reiterkampf
zwischen T. Quinctius Crispinus und dem Cam-
paner Badius vor Capua im J. 542 = 212 ist

(Liv. XXV 18, 4—15). Es ist eine der bekannten,

10 in der romiscnen Geschichte so haufigen Doublet-

ten, denen jeder historische Wert fehlt.

60) Claudius Asellus, urns J. 602 = 152 von
seiner Gattin Licinia vergiftet (Val. Max. VI 3, 8,

vgl. Liv. ep. XLVIII).

61) Ti. Claudius Asellus , Kriegstribun 547
= 207 (Liv. XXVII 41, 7) und plebeischer Aedil

549 = 205 (Liv. XXIX 11, 13).

62) Ti. Claudius Asellus, Praetor 548 = 206,

erhielt Sardinien und eine neue Legion (Liv.

20 XXVIII 10, 3. 9. 14).

63) Ti. Claudius ' Asellus hatte in versehie-

denen Kriegen gedient und wurde aus unbekann-

ten Grunden von P. Scipio Aemilianus als Censor
612 = 142 unter die Aerarier verstossen. Scipios

College, L. Mummius, setzte ihn wieder in scinen

Stand ein, und er selbst zog, nachdem er das

Volkstribunat erlangt hatte, Scipio wegen seines

Verhaltens vor Gericht (Cic. de or. II 258. 268.

Gell. Ill 4, 1. Lucil. bei Gell. IV 17, 1. Frag-

30 mente der Rede Scipios in diesem Process Gell.

n 20, 5f. VI 11, 9. Pest. p. 286). [Munzer.]

64) (Ti.) Claudius Athenodorus , Praefectus

annonae, CIL VI 8470. Vielleicht derselbe, dessen

Preigelassener Ti. Claudius Hyginus den Grab-

stein zu Puteoli setzt, Ephem. epigr. VIII 396.

[Stein.]

G5) Claudius Attains, Statth alter von Thrakien

unter Comrnodus (Dio LXXIX 3, 5; Miinze von
Pautalia, Mionnet Suppl. II 373 nr. 1008). Sep-

40 timius Severus stiess ihn wahrend des Kricges

gegen Pescennius Niger (193—194) aus dem Se-

nate (vielleicht weil er noch als Legat von Thra-
kien die Besetzung von Byzanz durch Niger zu-

gelassen hatte, vgl. Ceuleneer Essai sur le regne

de Sept. Severe 1880, 68); Caracalla (211—217)
nahm ihn wieder in denselben auf. Unter Elagabal

(218—222) Proconsul von Cypern, wurde er auf

Befehl dieses Kaisers in seiner Provinz umge-
braeht, weil er einst wahrend seiner thrakischen

50 Statthalterschaft den unter Elagabal allmachti-

gen P. Valerius Comazon Eutychianus beleidigt

hatte (Dio LXXIX 3, 5. 4, 3); vgl. Nr. 67.

66) L. Claudius Attalus (fiber sein Praenomen
vgl. Le Bas III 1596) aus Aphrodisias in Karien,

Senator , Sohn des dgxicgcvg Aaiag L. Antonius

Claudius Dometinus Diogenes (GIG II 2781 b. Add.

p. 1111 = Le Bas 1596; vgl. CIG II 2777),

Bruder des Claudius Diogenes Nr. 131 (CIG II

2805 a. b. Le Bas 1615), Oheim der Claudia An-

60 tonia Tatiana Nr. 403 (CIG II 2819 b. Add. p. 1115
= Le Bas 1597). Auch in der schlecht iiber-

lieferten Inschrift CIG H 2781 c. Add. p. 1112
scheint ein Angehoriger dieser Familie erwahnt

zu sein; vgl. Nr. 68.

67) Tib. CI. Attalus, avvxXtjtixos, Sohn des

Tib. CI. Stasithemis, Neffe des Tib. Claudius

Telemachus (Nr. 364, s. d.). Vielleicht identisch

mit CI. Attalus Nr. 65.

/

68) Ti. CI. Attalus, ovvxX.rjxmog
,
genannt in

der Grabschrift seines ^Qay/xaxevxr/g Achilleus (CIG
II 2831 Aphrodisias in Karien), vermutlieh Ver-

wandter des L. CI. Attalus Nr. 66. [Groag.]

69) Tib. Claudius Attalos, athenischer Archon,

s. Attalos Nr. 13. [v. Schoeffer.]

70) Claudius Attalus Paterc(u)lianus, vxauxog
(Consul suffectus in unbekanntem Jahre, wohl des

3. Jhdts n. Chr.), tjyeftoov Bei&vviag, genannt in

p. 353 gegen Asbach Rhein. Jahrb. LXXII 1882,
37f.). In seiner Vaterstadt Athen war er aexte-

f>evg rcov Ssfiaoxcov Sid ftiov (CIA III 665. 668.
669—673. 476 [da Hadrian 'OXvfimog genannt
wird, nicht vor 128/129, s. o. Bd. I S. 500]. IGS *
2509) and xQoyovmv (Ecprui. apx. 1894, 206 nr. 30),

scheint jedoch sonst, vermutlieh wegen der Ver-

urteilung seines Vaters, auf die Bekleidung von
Ehrenstellen in Athen verzichtet zu haben. Seinen

einer Inschrift seiner aveyHaSfj , die gleichzeitig 10 Reichtum verwendete er in hoehsinniger Weise
als Nichte der Consularen Flavius Antoninus,

Flavius Damianus und Flavius Phaedrus und als

Verwandte des Consularen Menullius Attalus be-

zeichnet wird, Athen. Mitt. XXI 1896, 112 Tralles.

71) Ti. Claudius Atticus Herodes. a) Name.
Sein vollstandiger Name Ti. KXavdwg Axxixbg
'HQd>8r)g (CIA HI 665. 669. 671. 672. 674) wurde
ubereinstimmend auch von seinem Sohne (Nr. 72)

gefuhrt, weshalb bei manchen Inschriften nicht

zu gemeinniitzigen Zwecken. Namentlicb. seine

athenischen Mitbiirger wurden von ihm mit "Wohl-

thaten uberhauft (Philostr. p. 57f.); der Stadt
Troas gab er zur Herstellung einer Wasserleitung

4 Mill. Drachmen (Philostr. a. a. O.) u. s. w. Dem-
entsprechend wetteiferten die griechischen Stadte,

ihn zu ehren. Er war Patron des Bundes der

Eleutherolaconen (CIA III 668, vgl. Foucarts
Anm. zu Le Bas 11243d); in Sparta bekleidete

zu entscheiden ist, wem von beiden dieselben an- 20 er vielleicht das Amt eines Patronomen (CIG I

gehOren (CIA III 485. 675. CIG II 2978. 3579).

In der abgekiirzten Nomenclatur heisst dagegen
der Vater Ti. CI. Atticus oder nur Atticus, der

Sohn (wenigstens in den griechischen Inschriften)

Ti. CI. Herodes oder allein Herodes.

b) Leben. C. war der Sohn des (Ti. Claudius)

Hipparchus (Philostr. vit. soph. II 1 p. 56 Kayser)

und gehorte dem attischen Demos Marathon an
(s. die Inschriften). Infolge der Verurteilung seines

1241. 1245, s. u. Nr. 87); zahlreiche Statuen wur-
den ihm errichtet; wir haben Kenntnis davon,
dass die Stadt Athen (CIA III 3. 665), samtliche

zwolf Phylen derselben (von fiinf sind die In-

schriften erhalten, CIA III 669—673), das xoivov

ovredgiov rcov 'EXXrjVcuv rcov elg HXarrjag ovvidr-

ro>v (IGS I 2509), die Einwohner Gytheions (CIA
III 668, vgl. Le Bas II 243d) und Megaras (IGS
I 88) ihm Denkmaler setzten. Von C.s Beziehungen

Vaters (s. Nr. 179) verlor er den grOssten Teil 30 zu dem Sophisten Scopelianus erzahlt Philostr. I

seines VermOgens (dass er nicht das ganze ein-

bfisste, zeigt Philostr. p. 56 iv /.ua twv cixicov,

ag xQog rep {fcdzQcp ixixztjTo), hatte jedoch das

Gliick, in einern seiner Hauser einen grossen

Schatz zu finden. Er stellte die Verfiigung iiber

denselben dem Kaiser Nerva (96—98 n. Chr.) an-

heim, doch Nerva schrieb ihm ; /gty otg evgrjxag.

Und als C. einwendete , die Grtisse des Schatzes

iibersteige seineVerhaltnisse, entgegnete der Kaiser

:

21 p. 34. Moglicherweise bezieht sich auf ihn

der Vers Iuvenals XI V: Atticus exim-ie si cenat,

lautus habetur (vgl. Borghesi Oeuvres V 533).

Er lebtc noch , als sein Sohn Herodes etwa zwi-

schen 130 und 135 Corrector der freien Stadte

in Asia war (Philostr. p. 57. 63, vgl. o. Bd. II

S. 2495), muss aber vor Antoninus Pius Regie-

rungsantritt (138) gestorben sein, da ihm Herodes
noch unter Hadrian in der Wurde des acfxisgevg

xal 7iaqa-/_o(o xqj eofjaio), oor yap eaxir (Philostr. 40 raiv Sefiaoxair nachfolgte (CIA III 478).

p. 56f. = Zonar. XI 20). Auf diese Art plotzlich

zu immensem Vermo'gen gelangt, erreichte C. auch

eine glanzende Stellung im rOmischen Staatsdienst

wie in seiner hellenisehen Heimat. Vielleicht noch
von Nerva in den Senat (wohl in die Rangclasse

der Praetorier) aufgenommen, gelangte er zwei-

mal zum Consulat (so sind die Worte des Philostr.

p. 55 zu verstehen: 6 aotfiaxijg 'HQcoSrjg hiXst

fiiv sx TiaxtQoov eg xovg diavadtovg, daraus Suid.

3. 'Hgcbdijs .' o aviov ^axr\Q . . zoig diovjidzotg 50
ovyxattiXeyj}^ , vgl. proleg. Aristid. LTI p. 739

Dind. 'Hoai&Tjg «.7<j i'jtdxcor xaxtfyeio), beidemal als

suffectus in unbekannten Jahren, zuerst unter der

Regierung Traians (98—117), das zweitemal wohl

unter Hadrian (117—138). Als vxazog wird erIGS
I 88, als 6 X.auaooraiog [vnaxixog] L e B a s II 243 d
bezeichnet. Wenn man der Angabe des Suidas,

dem allerdings geringe Autoritat zukommt, Glau-

ben schenkt, war C. auch Proconsul von Asia

c) Familie. C. war mit Vibullia Alcia Agrip-

pina aus vermfigender athenischer Familie ver-

mahlt (CIA IH 3. 674. CIG II 2371. Ditten-
berger-Purgold Inschr. v. Olympia nr. 621.

'Ecprjp. a.Q/. a. a. O.). Diese gebar ihm den Ti.

CI. Atticus Herodes (Nr. 72) und den Ti. CI.

Atticus Herodianus (Nr. 73). Vgl. im allgemeinen

Dittenberger Herm. XIII 67ff. Klebs Proso-

pogr. I 351 nr. 654.

72) Ti. Claudius Atticus Herodes, der beruhmte
Sophist, Sohn des Vorausgehenden, Cos. ord. 143
n. Ch. mit C. Bellicius Torquatus, s. Herodes.
Seine Familie s. unter Ni. 87. 374. 400. 175. 416.

436, ferner Bd. I S. 2315 Nr. 125, S. 2310 Nr. 107.

73) Ti. CI. Atticus Herodianus , Sohn des

Atticus Herodes (Nr. 71) und der Vibullia Alcia

(CIG II 2371 Keos), jimgerer Bruder des Voraus-

gehenden. [Groag.]

74) Claudius Augustalis, junger, gebildeter

(»}«if t^; 'Aafag 6 nvrov ™Tr}Q, vgl. Waddington 60 Freund des Columella, auf den er anregend ein-

Fastes des prov. Asiat. nr. 126). Vielleicht ist

er auch der vnanxdg 'Axxtxog, der als Statthaiter

von Syrien (gewiss nicht von Judaea) unter Traian

angeblich den Simeon, Bischof von Jerusalem,

kreuzigen liess (Hegesipp. bei Enseb. hist. eccl.

Ill 32, 3. 6 = Chron. Pasch. p. 471 ed. Bonn.;

vgl. Zahns Anm. zu Martyr. Ignatii 1 [Patrum

apostol. op, II p, 307] und Klebs Prosopogr. I

wirkt, Col. de r. r. XI 1, 1. 2. Die stadtrflmische

Grabschrift eines Ti. Claudius Augustalis Not.

d. scavi 1898, 164.

75) Ti. Claudius Ti. f(iUus) Qiiir(ma) An-
gustamis, procfurator) Aug(usti) prov(inciae,) Bri-

tan(niae), Vater des 'Bellicius Sollers (Ti. Clau-

dius Alpinus), der unter Traian lebte, und dessen

Gemahlin Claudia Marcellina dem C. , ihrem



2679 Claudius Claudius 2680

Schwiegervater, die Inschrift CIL V 3337 setzt.

Vgl. auch Hirschfeld zu CIL III Suppl. 13250.

Ein Ol(avdms) Augustanus CIL III 5904.

76) M. AurfeUusJ [Cljaudius, s. Aurelius
Nr. 83.

77) M. Aurelius Claudius Gothicus , Kaiser,

von 268—270 n. Chr., s. Aurelius Nr. 82.

78) M. Aurelius Claudius Quintillus, Kaiser

270 n. Chr., s. Aurelius Nr. 84. [Stein.]

79) L. Ti. Claudius Aurelius Quintianus, s. Ti.

CI. Quintianus Nr. 310.

80) Ti- CI. Aur(elius) Telemachus , 6 xqo.-

(iiazogj ovvxlrjTtxog , Enkel des Tib. Claudius

Telemachus (Nr. 364, s. d.), wahrscheinlich Sohn
des Tib. CI. Stasithemis (Nr. 356). Benndorf
Reisen im siidwestl. Kleinasien I 67 nr. 42 Si-

dyma. [Groag.]

81) Ti. Claudius B[a]l[billus?], esilxQOstog Kai-

oaoog (— proeurator Augusti), auf einer Inschrift

aus Delos (Bull. hell. Ill 1879, 160, 9), gesetzt

von einem Ti. Claudius Novius, der auch auf

attischen Inschriften aus claudischer und nero-

nischer Zeit genannt ist (CIA III 457. 613. 652.

1085). Zu dieser Zeitbestimmung wurde es ganz

gut passen, ihn mit dem Polgendem zu identifl-

cieren. Ein Ti. Claudius Balbinus CIL IX 2981.

82) Ti. Claudius BalbiOus, Praefect von Agp-
ten unter Nero seit dem J. 55 n. Chr.. Tac. ann.

XIII 22. Plin. n. h. XIX 3. Sen. nat. quaest. IV
2. 13. CIG III 4699. 4957, 28. Die Inschrift

CIG III 6668 = IGI 1323, wo die Freigelassene

eines Balbillus erwahnt wifd, bezieht Kaibel an

der letztgenannten Stelle gleichfalls auf C. Se-

neca a. a. 0. citiert ihn als Autor und rtihmt

seine litterarische Thatigkeit, die auf das Wunder-
bare gerichtet sei. Zu diesem Lob wiirde recht

wohl das Beiwort ootpo: passen , das in der In-

schrift Kaibel Epigr. Gr. 991 = CIG III 4730,

vgl. Add. p. 1202f. einem Balbillus verliehen ist.

Daher halt Franz CIG III p. 311 auch diesen

fur C, der demnach durch seine Mutter Akme
ein wenn auch unehelicher Nachkomme der Se-

leukiden in Kommagene (oder in Syrien; vgl.

Mommsen zu Kaibel a. a. 0.) ware. Vgl. auch

Teuffel-Schwabe Litt.-Gesch. 115 § 291, 6.

Vielleicht identisch mit dem Vorhergehenden.

[Stein.]

83) [Cla]udius Bassus [Capi]tolinus , Consul

(suffectus in unbekanntem Jahre). CIL VI 3829
= 31697, wo vor dem Namen des C. der einer

. . . meria [Ma]reella, vielleicht seiner Gattin

oder Toehter, genannt ist. Ein KX. Kasuico/.etvog

erscheint in der Genealogie einer von den Tral-

lensern geehrten Frau senatorischen Ranges (Tn-

sehriftfragment aus Tralles , Athen. Mitt. XXI
1896, 113 nr. 3).

84) CI. Bellicus(?), Statthalter Thrakiens unter

C'lmmodus (Miinze von Adrianopel. Mionnet I

38o nr. 145 R Iir. KABEAAIKOu Ein .V.

Ov/.Cniog) K).. BM.iy.iog Eimog wird als Ephebe
in Kyzikos genannt, CIG II 3665, 50.

85) Ti. Claudius Bi[th]ynicus, Pronconsul ivon

Lycia Pamphvlia) nicht vor Kaiser Marcus (s. B r a n-

dis Herm. XXXI 1896, 169), CIG III 4360 (vgl.

Add. p. 1164) Side. Zu seinen Vorfahren gehorte

vielleicht Ti. Claudius Ti, f. Cor(nclia) Bithynieus,

Ilvir von Aeclanum zur Zeit Hadrians (CIL IX
1414). [Groag.]

86) Ti. Claudius Blastus , Procurator (Epi-

strateg der Heptanomis?) des Kaisers Domitian,

Corp. Papyr. Rain. I 3 nr. I 5. Derselbe Name
auf Ziegelsteinen aus den Figlinae Sulpicianae

aus hadrianischer Zeit, CIL XV 577—579 ; ferner

CIL V 1162. VI 14951. [Stein.]

87) Ti. Claudius Bradua Atticus, der altere

Sohn des Rhetors Ti. CI. Attieus Herodes (Nr. 72)

und der Appia Annia Regilla Atilia Caucidia Ter-

10 tulla (Bd. I S. 2315 Nr. 125). Seine Namen flnden

sich in folgenden Formen : Tib. CI. Appius Atilius

Bradua Regillus Atticus (Athen. Mitt. VI 1881,

310); M. Atilius Atti[cus] Bradua Regillus (Dit-

tenberger-Purgoldlnschr. v. Olympianr. 623);

Tib. CI. Bradua Atticus (CIA III 1145); Cl[au-

di]u[s] Bra[dua] . . . (CIA HI 1146); Atticus

(CIL VIII Suppl. 14683. CIRh. 101. Philostr; vit.

soph. II 1 p. 66Kayser); Bradua in den meisten

Datierungen nach seinem Consulat und in den

20 Fasten. Sein vollstandiger officiellcr Name ist

uns demnach nicht iiberliefert; nach Klebs Ver-

mutung lautete derselbe Ti. CI. Atticus M. Ap-

pius Atilius Bradua Regillus. C. gehorte dem
attischen Demos Marathon an (CIA 111 1145.

Athen. Mitt. a. a. 0.). Wohl unmittelbar nach

dem Tode seiner Mutter, die einer neupatricischen

Familie entstammte (vgl. die Amterlaufbahn ihres

Vaters, Olywpia nr. 619 und Philostr. vit. soph.

II 1 p. 63 Z. 26ff.j, wurde der Knabe von Kaiser

30 Pius (138—161 n. Chr.) auf Beschluss des Senates

in den Patriciat aufgenommen (IGI 1392. 1389 I

= Kaibel Epigr. gr. 1046 v. 15ff.; als svnatqi-

bi]g wird C. bezeichDet Athen. Mitt. a. a. 0.).

Seinem Vatcr bercitete er viel Kunmier, da es

ihm an Lernfahigkeit gebrach und er iibermassig

dem Wein und den Weibern huldigte. Daher
hinterliess ihm Herodes (gestorben uni 176) testa-

mentarisch nur das miitterliche Erbteil (Philostr.

p. 66; die Worte Frontos dieendum est de filio

40 impio et precum patent-arum immemore ad

M. Caes. Ill 3 p. 42 N., beziehen sich vielleicht

eher auf Herodes selbst). Im J. 185 bekleidete

C. den Consulat als ordinarius mit Maternus (s. o.).

Die hervorragende Stellung, die seine Vorfahren

in Hellas eingenommen hatten, vererbte sich auch

auf ihn. er war Archon eponvmos in Athen zwi-

schen 185/186 und 191,192 (CIA III 1145 mit

Dittenbergers Amn. 1146); in Sparta hatte er

vielleicht das Amt eines Patronomen inne (der

50 CIG I 1256 genannte Azziy.bg 'Hutnbov ist dann

zu unterscheiden von dem Atticus, der zur Zeit

Hadrians Patronomos war, CIG I 1241. 1245, ver-

mutlich dsm Grossvater des C. s. Nr. 71); die

Eleer und die Bewolmer des Piraeus setzten ihm
Statuen (Olympia nr. 623. Athen. Mitt. VI 1881.

310). Als sein Sohn ist vielleicht KL 'Azzixo;

Maoaf§civiogJ, xfjov's (Sov/.fjg r.ai dtjuov im J. 2t>9

n. Chr. (CIA III 10) anzusehen (s. auch Nr. 436).

Vgl. Dittenberger Herm. XH1 78ff. Klebs
60 Prosopogr. I 348 nr. 640.

88) Claudius Brasidas. Einer Notiz Plutarchs

(apophth. Aug. 14) zufolge lebte noch zur Zeit

des Augustus ein Abkommling des beruhmten

lakedaimonischen Feldherren Brasidas. Die Nach-

kommen desselben wird man auch in der vor-

nehmen spartanischen Familie der Claudii Brasidae

erkennen diirfen, die in Inschriften aus dem 2. Jhdt.

n. Chr. erscheint (KL BoaaiSag CIG I 1259.
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1286; Tifl. ID.. B&amdag Bgaoidov 1329; Ti§.

Kl. ngazoXaog Bgaoidov 1343. 1426; Tip. KL
[Aofiove] ixog Bgaoidov Le Bas II 176. vgl. Fou-
carts Anm.). Hieher gehiirt wohl auch Brasidas
quidam Lacedaemonius vir praetorius, der zur

Zeit des Kaisers Marcus lebte (Dip. Dig. XXXVI
1, 23). [Groag.]

89) (Claudius) Burrus, Sohn des (Ti. Claudius)

Parthenius (Nr. 260), s. Burrus.
90) A. Claudius Caecina .... aeus aus Kyzi-

kos, So&eig /.oyiozr/g (= curator datus ah impera-
tore) unter Antoninus Pius, auf einer von den Men-
sem gesetzten Ehreninschrift, Archaeol. Ztg. N. F.

V (1873), 57. Der A. Claudius Cae[c]ina Pau-
sanias, aus Kyzikos, Athen. Mitt. IX 19, ist ver-

wandt oder identisch mit ihm. [Stein.]

91) Ap. Claudius Caecus. Zu den Berichten

der Schriftsteller tritt als Quelle fur seine Lebens-

geschichte sein Elogium, von dem ein vollstan-

diges Exemplar aus Arretium erhalten ist, wah-
rend von dem Original, das in Rom auf dem
Angustusforum stand, nur zwei kleine Bruchstucke
vor einigen Jahren gefunden wurden (CIL I 2

p. 192 nr. IX. X). Als C. f. Ap. n. (Elog. Fasti

Cap. zu den J. 442. 447) war Appius Sohn von
Nr. 183. Nach Frontin. aqu. I 5 : Appio Cla/udio

Crasso censore. eui postea Caeco fuit cognomen,
flihrte er urspriinglich den Beinamen Crassus, und
bei Suet. Tib. 2 (vgl. Nr. 137) will Hirschfeld
(Herm. VIII 476) in einer Erzahlung, die von
Mommsen (Bom. Forsch. 1 308f.) mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf Appius bezogen wird, start des

uberlieferten Ciaildius Drusus gleichfalls Clau-
dius Crassus lesen. Nur Pompon. Dig. I 2, 2,

36 sagt von Appius: hie ventenimanus appel-

latus est, wohl wegen seiner Bauthatigkeit , wie
Archimedes von Marcellus ebenso genannt wurde
(Pint. Marc. 17, 1; vgl. auch Nr. 376). Cber
das bekannteste Cognomen des Appius , Caecus.

ist zwar von Mommsen (ebd. I 302) die

Vermutung aufgestellt worden , die man durch

Berufung auf Hor. sat. I 2, 91 {eaecior, kurz-

sichtig) und auf den Namen des Griinders von

Praeneste Caeeukis (quod oculos exiguos ha-

beret Cat. orig. II 22, vgl. Scrv. Aen. VII 678)

stutzen kann , dass es dem Appius von Geburt

an eigen gewesen sei, weil es in den Fasten

ihm von vornherein heigelegt wird, aber das

geringe Gewicht dieses Arguments giebt Momm-
sen selbst zu. Wahrscheinlich ist Appius im
Alter erblindet, denn der von Plut. Pyrrh. 19;

an seni sit ger. resp. 21. Appian. Samn. 10, 1.

Ined. Vatic. (Herm. XXVII 120f.) erhaltene Aii-

farg seiner Rede gegen den Frieden mit Pyrrhos,

die noch in Ciceros Zeit existierte (s. u.), kann
wohl historisch sein: .er habe bisher nur seine

Blindheit bedauert. aber jetzt wiinschte er auch

taub zu sein-, und fiir die Alien war die Blind-

heit stets fine unanfechtbare Thatsache (vgl. z. B.

Cic. Caec. 54; liar. resp. 38; Cael. 33; Phil. I 11;

Tusc. V 112: Cato lb'. 37). GewOlmlich sahen

sie in ihr eine gottliche Strafe fiir die frevelhafte

Umgestaltung des Herculescultes (Liv. IX 29, 9

—11, vgl. ep. XIII. Val. Max. I 1, 17. Auct. de

vir. ill. 34. 3. Serv. Aen. VIII 179. Lactant. div.

hist. II 7. 15); wenn einzelne die staatsrechtliche

UnmOglichkeit bemerkten, dass ein Blinder weitere

Amter bekleidete (vgl. Dig. Ill 1, 1, 5), so suchten

sie durch kleine Anderungen diese Schwierigkeit

zu heben, Liv. IX 29, 11 durch Ansetzung der

Erblindung post aliquot annos nach der Censur,

Diod. XX 36, 6 durch die Behauptung: xijg dgxys
ajiolv&sig Hal rov and rijg ovyxlrjTCv <p&6vov sv).a-

fSrj&sig, jigoofjcoirfSr/ rvrpXog sivai. Nach denl Elo-»

gium bekleidete Appius folgende Amter, die nur
dadurch bekannt sind, falls sie im folgenden nicht

mebr erwahnt werden: er war censor, cofn)s(id)

10 bis, dict(ator), interrex III, pr(aetor) 7ZT, aedfi-

lis) cur(ulis) II, q(wM.stor), trfibunusj mil/i-

tum) III. Seinen Ruhm dankt er hauptsachlich

der Censur, die er vor den anderen hoheren Amtern
im J. 442 — 312 verwaltete. Der beste Bericht

dariiber ist der Diodors XX 36, 1—6; treffliche

Wurdigung der Censur bei Mommsen R. Forsch.

I301ff.; vgl. IhneR.G.2I409ff. Nitzsch R. G.

I 103. Sieke Appius Claudius Caecus Censor,

Marburg 1890 (ohne Wert L oh s e Die Haupter des

20 patric, Claudiergeschlechts [Chemnitz 1891] 18ff.

Amatucci Riv. fllol. XXn 1893, 227ff.). Der
Amtsgenosse des Appius, C. Plautius Venox, war
ihm nach Diod. XX 36, 1 durchaus ergeben; er hatte

durch seinen Einspruch die Massregeln des Ge-
nossen ohne weiteres verhindern kOnnen und that

es nicht; daher ist es unwahrscheinlich, dass er

aus Unzufriedenheit mit ihnen sein Amt nieder-

legte, wie Liv. IX 29, 7 im Widerspruch mit sich

selbst IX 33, 4 behauptet.- Die einfache That-

30 sache , dass Plautius nach achtzehn Monaten in

der iiblichen Weise abdankte , wahrend Appius
im Amte blieb, um seine grossen Bauten zu voll-

enden (Liv. IX 33, 4ff. Frontin. de aqu. I 5.

Auct. de vir. ill. 34, 9), hat nichts Ongesetzliches

und ist nur willkurlich bei den spaten Historikeru

als gesetzwidrig aufgefasst und aufgebauscht wor-

den (Mommsen St.-R. II 351, 2). Von diesen

grossen Bauten des Censors sagt Diod. XX 36, 2

mit vollem Recht: avrov &k /nvtjfieTov adavaTov

40 xaxilatv, sig xoirijv svzQtjoziav ipLkotifirjdeig, denn
bis zum heutigen Tage bewahren die Aqua Appia
und mehr noch die bewunderte Via Appia den.

Namen ihres Erbauers (Elog. Cic. Gael. 34.

Liv. IX 29. 6. Diod. XX 36, 2. Frontin. de aqu.

I 5. Auct. de vir. ill. 34, 7f. Eutrop. II 9, 3.

Fest. ep. 24. Pomp. Dig. I 2, 2, 36. Hieron.

und Cassiod. ehron. zum J. 442, vgl. o. Bd. II

S. 215. 238ff.; fiber die. Statue des Appius in dem
nach ihm benannten Forum Appii Suet. Tib. 2r

50 s. o. und Nr. 137). Auf religiosem Gebiet hat er

eine Neuerung getroffen, intiem er den Cult des

Hercules an der Ara maxima von der Familie der

Potitier auf Staatssclaven iibertrug, wofiir angeb-

lich ihn und jenes pflichtvergessene Geschlecht die

Strafe des Himmels traf (vgl. ausser den oben ange-

fuhrten Stellen Fest. p. 237. Macrob. sat. III 6, 13.

R. Peter in Roschers Lex. d. Mythol. I 2924ff.).

Von ihm oder wenigstens wahrend seiner Censur er-

ging das Verbot an die Tibicines, ihr Festmahl

60 im Iuppitertempel zu halten, das den bekannten

Auszug des ganzen Collegiums aus Rom zur Folge

hatte (Liv. IX 30, 5. Auct. de vir. ill. 34, 1 u. a.;

vgl. Zeller Festschr. zur Begrussung d. Philo-

logenvers. zu Heidelbg. [Leipz. 1865] 33ff.). Von

der hochsten Bedeutung waren die politischen

Reformen des Appius. Er hat die Burger ohne

Grunclbesitz, unter denen namentlieh die Frei-

gelassenen zahlreich vertreten waren . durch die
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Aufnahme in die Tribus erst zu Vollbtirgern ge-

macht und dadurch den Bestand und die Zu-

sammensetzung der Biirgerschaft griindlich ver-

andert; diese durchgreifende und folgenschwere

Verfassungsanderung vermochten auch die reactio-

naren Massnahmen seines Nachfolgers Q. Fabius

IVIaxinras, Censor 450 = 304, merit einfach zu be-

seitigen (Liv. IX 46. 11. Diod. XX 36, 4. Hut.
Popl. 7, 7; vgl. Mommaen St,-R. II 402f.). Mit
ihr Hand in Hand ging die Lectio senatus , die

erste uns bekannte grtmdliche Revision der Senats-

liste; besonders die Aufnahme von Libertinen-

solmen in den Senat verletzte dabei das alte Her-

kommen (Liv. IX 29, 7. 46, 10. Diod. XX 36, 3.

Suet. Claud. 24. Auct. de vir. ill. 34, 1; vgl.

Hommsen St.-R. II 418, 3. Ill 422, 3), und es

war eine Folge davon, dass im J. 451 = 304 Cn.

Flavius, der Schreiber des Appius, eines Freige-

lassenen Sohn, zur curulischen Aedilitat gelangte,

der auf seine Veranlassung und mit seiner TJnter-

stutzung den Kalender und die Actionen veroffent-

lichte (Diod. XX 36, 6. Plin. n. h. XXXLU 17.

Dig. I 2, 2, 36 u. a., vgl. Cn. Flavius). Diodor

XX 36, 1 giebt noch an , dass sich Appius iiber

•die Beschrankung des Censors durch den Senat

in financieilen Fragen hinwegsetzte, und charak-

terisiert seine ganze Thatigkeit gewiss im wesent-

lichen richtig mit den Worten : nolla rajv 7iaxQq>o)v

ro/M/icov sxCvnoe • tip Sfj/Mp yaq r6 xe%aQiofiavov

jiouov ovdiva loyov sitoiuio zijg ovyxlrjtov. Als

riicksichtsloser demagogischer Neuerer offenbarte

sich Appius auf alien Gebieten, auf die sich der

Einfluss des Censors erstreckte, und den Interessen

des Patriciate waren seine Bestrebungeu moist

geradezu entgegengesetzt. Erst nach der Beklei-

dung der Censur bewarb er sich ums Consulat;

wenn einige Annalisten (bei Liv. IX 42, 3) mein-

ten , dass er es sogar noch wahrend der Censur
gethan hatte, so erklart sich dies daraus, dass sie,

wie Livius, das Dictatorenjahr 445 = 309 iiber-

gangen hatten, so dass nach ihrer Eechnung die

censorische Amtsperiode zur Zeit der Bevverbung

ums Consulat allerdings noch nicht abgelaufen

war. Als Consul blieb Appius im J. 447 = 307

in Rom und widmete sich den innern Angelegen-

heiten (Fasti Cap. Elog. Liv. IX 42. 2—4. vgl.

X 15, 12.22,7. Cassiod.Diod.XX45, 1. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch.; von Piso wurde dieses Con-

sulat ubergangen , Liv. IX 44, 3). Zum J. 454
= 300 wird der Widerstand des Appius gegen

das Ogulnische Gesetz tiber die Zulassung der

Plebeier zu den Priestertiimern gemeldet (Liv. X
7, 1), lediglich um in der bekannten Manier einem
Claudier die Rolle des unduldsamen Aristokraten

zuzuteilen. Im J. 455 — 299 fungierte er als

erster Interres (Liv. X 11, 10). Wahrend eines

andern, zeitlich unbestimmten seiner drei im Elo-

gium verzeichneten Interregnen soil er die Wahlen
geleitet und versucht haben. keinen plebeischen

Consularcandidaten zuzulassen. Mit dieser von
Cic. Brut. 55 iiberlieferten Erzahhmg verwandt
und ebenso erfunden ist die von Livius X 15, 7

— 12 gegebene , dass Appius bei seiner zweiten

Bewerbung ums Consulat die Wahl zweier Patri-

cier durchzusetzen suchte (vgl. Momm sen Rom.
Forsch. I 311f. Ihne R. G.2 I 441, 2), wobei die

Bemerkung § 12 eine gegen die Fabisehe Version

gerichtete Anmerkung eines spatcren Annalisten

sein diirfte (vgl. noch Auct. de vir. ill. 34, 4: lie

consulatus cum plebeis eommumcaretur acer-

rirne restiiit). Wie in seinem ersten , so hatte

Appius auch im zweiten Consulat 458 = 296 den

L. Volumnius zum Collegen (Fasti Cap. Elog. Cic.

Cato 16. Liv. Cassiod. Chronogr. Idat. Chron.

Paseh,), und beiden war diesmal Gelegenheit ge-

geben, sich im Kriege zu erproben. Von den
Thaten des Appius sagt das Elogium: oomplura

10 oppida de Samnitibus eepit, Sabinorum et Tu-

seorum exercitum fudtt ; der Auct. de vir. ill. 34, 6

:

Sabinos, Samnites, Etruseos bello domnit. Livius

X 17, llf. weist auf vier verschiedene Berichte

liber die Ereignisse dieses Kriegsjahres bin ; der

dritte davon (gemeinsame Kriegfiihmng beider

Consuln in Samnium) liegt in dem Elogium zu

Grande, der vierte ist trotz seiner geringen Zu-

verlassigkeit von Livius selbst in seiner ausfuhr-

licheren Darstellung bevorzugt worden. Es wird

20 darin das Verhaltnis des Appius zu seinem Heere

und seinem Amtsgenossen (vgl. dariiber auch Dio

frg. 33, 27) mit ganz ahulichen Farben gemalt,

wie in der Geschichte seines Ahnherrn (Nr. 123),

und obgleich hiernach die Niederlagen, die Appius

im Kampf mit den Etruskern erlitt , nach dem
Eintreffen des Volumnius durch einen Sieg der

vereinigten consularischen Heere wett gemacht
worden waren (Liv. X 18, 3—19, 22), so stent

es doch fest, dass keiner der Feldherren trium-

30phierte und dass die Gefahr fur Rom bestandig

wuchs. Appius blieb auch im niichsten J. 459 =
295 als Praetor, wohl zum zweitenmal, in Etrurien

bis zum Eintreffen des Consuls Q. Fabius Rul-

lianus (Liv. X 22, 7—9. 24, 18. 25, 4—9). Livius.

der ihn schon fruher als Gegner dieses grossen

Feldherrn gezeichnet hat, lasst ihn gleichsam nur

aus Missgunst gegen ihn die Entsendung der beiden

Consuln auf den nOrdlichen Kriegsschauplatz for-

dern (X 25, 13—16. 26, 6; vgl. Auct. de vir. ill.

40 34, 5 : we Fabius solus ad bellum mitteretur,

eontradixit), aber wenn Appius diese Forderung
wirklich stellte , so bewies er dadurch vielmehr

sein voiles Verstandnis fiir die furchtbar gefahr-

liche Lage des Vaterlandes. Nach der Entschei-

dungsschlacht bei Sentinuin wurde ihm der Auf-

trag erteilt. Campanien von den samnitischen

Scharen zu siiubern, den er mit seinem alten Ge-

fahrten Volumnius zusammen glticklich erfiillte

(Liv. X 31. 3—8, nicht frei von manchen Cber-

50 treibungen). Geschichtlich diirfte die Angabe sein,

dass Appius im Etruskerkriege wahrend seines

zweiten Consulate den Tempel der Bellona gelobte,

den er dann beim Circus Flaminius errichtete

(Elog. Liv. X 19, 17. Ovid. fast. VI 201; fiber

die meister.s auf ihn bezogene Stelle des Plin.

n. h. XXXV 12, vgl. Nr. 296). Zwischen die

J. 462 = 292 und 469 = 285 i'allt wahrscheinlich

die nur aus dem Elogium bekannte Dictatur des

Appius i vgl. Mommsens Amn. dazu). Spiiter

60 ist er nur einmal aus der Zuriickgezogeuheit her-

vorgetreten, zu der ihn Alter und Blindheit ver-

urteilten, und wenn ihm seine bisherige Thatig-

keit fast die erste Stelle unter den alteren rb'mi-

schen Staatsmannern sichert, so dankt er diesem

Hervortreten einen Platz in der Weltgeschichte.

Als Pyrrhos nach der Schlacht bei Herakleia im

J. 474 = 280 Rom den Frieden anbot und der

Senat schon beinahe fiir die Vorschlage seines
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Gesandten Kineas gewonnen war, da entschied

der blinde Greis durch eine feurige Rede die Fort-

setzung des Krieges und damit das Vorwarts-

schreiten auf dem Wege zur Weltherrschaft. Diese

Rede wurde noch in Ciceros (Brut. 61; Cato 16)

und Seneeas (ep. XIX 5, 13) Zeit gelesen ; es ist

leicht moglich, dass Plut. Pyrrh. 19 den Gedanken-
gang und besonders die Anfangsworte (vgl. o.)

ziemlich getreu wiedergiebt, und gewiss entfernte

sich nur wenig vom Original die poetische Um-
schreibung des Ennius, aus der Cic. Cato 16 die

beruhmten Verse bewahrt hat : quo vobis mentes,

reetae quae stare solebant antehae, dementes sese

flexere viai (vgl. sonst Elog. Cic. Brut. 55; Cael.

34; Phil. 1 11. Liv. ep. XIII. Iustin. XVIII 2, 10.

Ovid. fast. VI 203. Val. Mas. VIII 13, 5. Suet,

Tib. 2. Flor. I 13, 20. Ampel. 19, 2. Auct. de

vir. ill. 34, 10. Dig. I 2, 2. 36. Zonar. VIII 4).

Nach Frontin. strat. IV 1, 18 ging damals auch

von Appius der Antrag aus, die von Pyrrhos ge-

fangenen und entlassenen Soldaten zu degradieren

und zu bestrafen (vgl. Val. Max. II 7, 15. Eutrop.

II 13, 2. Zonar. VIII 4). Cicero ruhmt von Ap-
pius, dass er sich bis in sein hohes Alter frisch

und riistig, ein Muster strenger Zucht und Sitte,

erhalten habe; vier Sohne und fiinf Tochter hatten

ihn betrauert (Cato 16. 37 [daraus Val. Max. VIII

13, 5]; vgl. Cael. 33f.; Tusc. V 112; Sohne und
SchwiegersOhne erwahnt bei Plut. Pyrrh. 18). Als

die vier Sohne erscheinen in der Tradition Ap.

Claudius Rufus Nr. 316 und die Stammvater der

Claudii Pulchri, Centhones und Nerones, doch ist

die Venvandtschaft nicht vOllig gesichert ; von den

Tochtern ist nur Nr. 382 bekannt. Zu den ubrigen

Ruhmestiteln des Appius tritt noch der, dass er

die erste Personlichkeit ist, die in der Geschichte

der riimischen Litteratur genannt wird. Nicht

nur seine Rede gegen den Frieden mit Pyrrhos

war die erste, die in Rom schriftlich der Nach-

welt iiberliefert wurde (vgl. ausser den oben an-

gefiihrten Stellen Tac. dial. 18. Quintil. inst. or.

II 16, 7), sondern es wird auch mehrfach eine

Spruchsammlung in saturnischem Versmass citiert,

die den Beifall des Panaitios fand und mit ahn-

lichen Litteraturproducten aus der Schule des

Pythagoras verwandt war (Cic. Tusc. IV 4). Ihr

bekanntestes Fragment: fabrum esse- suae quem-

que fortunae bei Ps.-Sallust. ad Caes. de rep. 11,2;

vielleicht gehort hierher auch: negotium poptdo

Romano melius qitam otium committi (Val. Max.

VII 2, 1). tber die griechische Komoedie, speciell

Philemon als Quelle der Sentenzensammlung des

Ap. CI., vgl. F. Marx Ztschr. f. Ssterr. Gymn.

1897, 217ff. 394. Dass Appius auch der erste

juristische Schriftsteller der Romer gewesen sei,

sagt Pomp. Dig. I 2, 2, 36: huno etiam actiones

scripsisse traditum est . priinum de usurpationi-

bus, qui liber non exstat. Fur die meistens an^e-

zweifelte Existenz und Echtheit dieser Schrift tritt

neuerdings ein Bremer Iurisprud. Antehadrianae

quae supersunt (Leipz. 1896) I 3ff. Anderungen

von grosser Bedeutung im Schriftsystem werden

Appius zugeschrieben von Pomp. ebd. und Mart.

Capella III 261. Uber alles dies vgl. Teuffel-

SchwabeS I 131 §90.
_

piunzer.]

92) Ti. Claudius Caesar Britannicus. Sohn des

Eaisers Claudius (Nr. 256).

a) Name. Nach dem Zeugnis des Sueton

(CI. 27) und Dio (LX 12, 5 = Zonar. XI 8 p. 27
Dind.) fiihrte C. zuerst das Cognomen Germani-
cus, hiess also urspriinglich Ti. Claudius Caesar
Germunicus (Klavdtog Tifjigio; reg/tavixog bei

Dio a. a. O.). Nach dem siegreichen britanni-

schen Feldzuge des Claudius verlieh der* Senat
diesem sowie seinem Sohne den Beinamen Bri-
tannicus (Dio LX 22, 2). Aber wahrend Clau-
dius selbst dieses Cognomen nicht annahm, liess

10 er es zu, dass sein Sohn dasselbe fuhre (Dio LX
22, 2. 12, 5 = Zonar. XI 9 p. 29. 8 p. 27 Dind.
Suet. CI. 27. Eutrop. VII 13, 3) und zwar, wie

es scheint, an Stelle des Beinamens Germanicus,
der demselben weder auf Inschriften noch auf

Miinzen gegeben wird. Dies geschah vielleicht

aus dem Grunde, damit der Sohn, einmal zur

Herrschaft gelangt, nicht den gleichen Namen
wie der Vater fuhren mfige.

Seit dem britannischen Siege (43 n. Chr.) hiess

20 demnach C. mit vollstandigem Namen Ti. Clau-
dius Ti. Gkmdi Caesaris Augusti Germanici
filius Caesar Britannirus. Uberliefert ist sein

Name in folgenden Formen : Tifisgtog EX[aidtog
zov avTOXQOLTOQOs ?J Ttflsglov KXavdiov KfalJ-
oaQofs SeflaoTov] vio; Kawag Bgetavvixos (Denk-

schr. Akad. Wien XLV 1897, 1 nr. 2, ahnlich.

Bull. hell. II 1878, 597 nr. 3), Ti. Claudius
[Caesar] Britta[nic-us Ti.] Clanfdi Caesaris Aug.

filius] (CIL XL 3602), [Ti] Claudius C[aesarJ
30 Keroni[s Claud-i] Caesarifs [rater Bri]tanni-

e[us] (CIL VI 922 nach Mommsens Erganzung),

Ti. Claudius Caesar Aug. [. Britannicus (Miinzen

Cohen I* 269 nr. If.)! [T]i, Claudius Britan-

nicus [Caesar] (Ephem. epigr. VII 1242), Tifie-

Qiog KXavdiog KaToag Bgerarvixoe (CIG III 3831 a

15 Add. p. 1062. Munze Mionnet II 467 nr. 309),

Claudius Britannicus Caesar (Miinzen), Ti. Klav-
Siog Sejlaotou viog (Munze Cohen 12 270), Ti.

Claudius Britannicus (CIL XIV 2769), Britan-

40 nic[us] Aug. [. (CIL VII 1202, fiber Britannicus

Aug. s. u.), sonst Britannicus Caesar oder nur

Britannicus.

b) Leben. Britannicus wurde dem Kaiser Clau-

dius von dessen dritter Gemahlin Valeria Messa-

lina geboren (Suet. CI. 27. Tac. ann. XI 32. 34.

Joseph, ant. XX 149 ; bell. LT 249. Zonar. VI
15 p. 45. XI 10 p. 31 Dind. Iuv. VI 124. Schol.

Iuv. VI 117. 124. 434). Er war der erste Kaiser-

sohn, der einem regierenden Imperator geboren

50 wurde. Uber das Datum seiner Geburt bringt

Sueton einander widersprechende Angaben, indem
er sagt: Britannieum cicesimo imperii die in-

que secundo consulatu natum sibi (CI. 27). Der
zwanzigste Tag der Regierung des Kaisers Clau-

dius war namlich der 12. Februar 41 n. Chr.,

wahrend der zweite Consulat des Claudius erst

in das J. 42 fallt. Mit ersterer Angabe stimmt

die Notiz des Tacitus iiberein, dass Britannicus

im J. 55 unmittelbar vor der Vollendung seines

60 14. Lebensjabres stand (Tac. ann. XITI 15), deren

Richtigkeit durch innere Grunde verbiirgt wird

(vgl. Nipperdey-Andresen zu Tac. ann. XII

25 1. Man wird daher den 12. Februar 41 als

Datum von Britannicus Geburt zu betrachten

haben. Die Angabe, dass er um zwei Jahre alter

gewesen ware -als der am 15. December 37 ge-

borene Nero (Tac. ann. XII 25), ist in jedera

Falle unrichtig und beruht wohl auf einem Fehler
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in den Hss. (Dio LX 12, 5 setzt keineswegs. wie
Lehmann, Claudius und Nero 132, 2, meint,
Britannicus Geburt in das J. 42 ; vgl. K 1 e b s

Prosopogr. I 361 nr. 666; auch ist die alexan-
drinische Miinze, auf die Lehmann a. a. 0. ver-

weist, nicht massgebend ; vgl. Sallet Daten d.

alex. Kaisermiinzen 18f.).

Den Titel Augustus, den der Senat dem Kinde
verleihen wollte, lehnte Claudius ab (Dio LX 12

Kotschoubey II 221 nr. 3 = Greek coins Pontus 52
nr. 5. Mionnet Suppl. IV 496 nr. 70 = Greek
coins 52 nr. 1, aus dem J. 45/46. Koehne II
220 nr. 2, aus dem J. 48/49).

tJber die Entwicklung des Knaben erfabren
wir wenig. Ob er thatsachlich , wie Nero und
Agrippina behaupteten, von friihester Kindheit
an epileptischen Anfallen unterworfen war (Tac.
ann. XIII 16. Suet. Nero 33. Zonar. XI 11 p. 34.

5 = Zonar. XI 8 p. 27Dind.. trotzdem tragen 10 12 p. 38 Dind.), lasst sich natiirlich nicht fest-
Miinzen unbestimmter Herkunft die Legende Bri-
tannicus Aug. Eckhel VI 254. Cohen 12 270).
Dagegen gestattete er, dass seinem Sohne zum
Andenken an die in Britannien erfochtenen Siege

(43 n. Chr.) der Beiname Britannicus vom Senate
beigelegt wurde (s. o.). Schon friihzeitig suchte
er ihm die Zuneigung der Truppen and des Volkes
zu gewinnen, indem er sich bei Offentlichen An-
lassen rait dem Kinde auf den Armen zeigte, be

stellen. Doch war er gewiss nicht blodsinnig,
wie seine Stiefmutter in bCswilliger Absicht ver-

breiten liess (Zonar. XI 11 p. 34 Dind.). Anderer-
seits werden ihm wieder gute Anlagen (Tac. ann.
XII 26. XIII 15) und auch korperliche Eignung
(Dio LXI 1, 1) zugeschrieben (eine gewisse phy-
sische Widerstandskraft das Knaben zeigte sich

darin, dass der erste Versuch, ihn durch Gift zu
teten, unwirksam blieb, s. u.). Die Erziehung

griisst von Beifallsrufen der Menge (Suet. CI. 27). 20 des Prinzen leitete Sosibius (Tac. ann. XI 1. 4.
Heranwachsend genoss Britannicus die Ehren,
die einem Kaisersohne gebiihrten. Der Senat liess

Miinzen mit seinem Bilde pragen, auf deren Etick-
seite Mars mit Schild und Lanze abgebildet ist;

wohl aus Anlass kriegerischer Erfolge, wie sie

unter Claudius Eegierung nicht selten waren
(Eckhel VI 254. Cohen 12 2691". nr. 1. 2; auf
den ersten britannischen Feldzag [Lehmann
a. a. 0. 229] kOnnen sich diese Miinzen nicht

Dio LX 32, 5); mit ihm gemeinsam wurde der
um Weniges altere T. Flavius Vespasianus (geb,

30. Dec. 39), der spatere Kaiser Titus, erzogen,
der auch die Unterweisung derselben Lehrer genoss
(Suet. Titus 2). Dieselbe scheint sich hauptsach-
lich auf Beherrschung der lateinischen und grie-

chischen Sprache in gebundener und freier Eede,
sowie auf Musik und Gesang erstreckt zu haben
(vgl. Tac. ann. XIII 15. Suet, Nero 33 ; Tit. 3).

beziehen, da Britannicus bereits als Knabe dar- 30 Von dem Gesinde des Britannicus werden Ti.
gestellt ist ; andcrerseits setzt sie M o inm sen St.-R.
113 831 wohl zu spat an); es wurden ihm In-

schriften gesetzt (CIL XI 3602 = Dessau 221
Caere. Bull. hell. II 1878. 597 nr. 3 Kibyra.
Heberdey-Kalinka Denkschr. Akad. Wien XLV
1897, 1 nr. 2 Kibyra; in einer Inschrift aus Ai-
zanoi, CIG HI 3831a 16 Add. p. 1062 = Le
Bas III 856, wird Kaiser Claudius als [S] Kat-
oaqog BQifravvixJov nazno bezeichnet; Vgl. auch/im TTT OQO-I „ 1 er T~ T> _ _ ttt nrnr ,i

Claudius Aitg. I. Quadratus decfario) lectiea-

rior(um) Britanniei (CIL VI 8873) und Nar-
cis(s)ns Ti. Claudi Britanniei supra insulas
(CIL XIV 3769 Labici) inschriftlich erwahnt.

Noch kaum zum Knaben erwachsen nahm Bri-

tannicus im J. 47 an dem Ludus Troiae teil, schon
damals von L. Domitius, seinem nachmaligeii
Adoptivbruder, in den Schatten gestellt (Tac. ann.
XI 11, vgl. Suet. Nero 7). In das nachste Jahr

GIG III 3831 a ^15 = Le Bas III 858)^; M,hl- 40 (48) fallt das Ereignis, das fur Britannicus die
'"" 1"

'

* r "

traurigsten Folgen haben sollte, der gewaltsame
Tod seiner Mutter Messalina, der es bei all ihren
Lastern doch wenigstens an miitterlicher Liebe
fiir ihren Sohn nicht gemangelt zu haben scheint
(vgl. Suet. Nero 6. Tac. ann. XI 26). Schon
ein Jahr darauf vermahlte sich Claudius mit seiner

Nichte lulia Agrippina, und im J. 50 adoptierte
er deren Sohn aus erster Ehe, L. Domitius Aeno-
barbus, unter dem Namen Nero Claudius Caesar

reiche Provinzstadte pragten Miinzen, auf denen
Britannicus entweder allein oder mit seinen Ge-
schwistern Antonia und Octavia dargestellt ist,

wahrend auf der anderen Seite der Miinze sich
haufig die Portrats seines Vaters, seltener seiner

Mutter finden (Cohen 12 270. 261 nr. 124. Nu-
lnism. Chronicle XIV 1894, 4 Korinth; Mi on net
II 192 nr. 327 = Cohen 12 p. 265 Patrai; Mion-
net I 497 nr. 363. 364; Suppl. Ill 133 nr. 858
860. Greek coins in the Brit. Mus. Macedonia 1 18 50 Drusus Germanicus (Tac. ann. XII 25 ; vg-1 Suet

nr. 81 Thessalonike ; Mionnet II 467 nr. 308,
309. L. M tiller Musee ThoTwaldsen 271 nr. 156
Nikomedia; Mionnet Suppl. V 81 nr. 412. 413.
Imhoof-Blumer Monnaies grecques 240 nr. 62
Nikaia; Mionnet Suppl. V 560 nr. 413. 414 =
Cohen 12 270 = Greek coins Troas 62 nr. 40.
41 Ilion; Mionnet II 420 nr. 61; Suppl. MI
468 nr. 699. 700 Tralles; Mionnet III 307" nr 22
23: Suppl. VI 439 n r. 24. 25 Alabanda: Mionnet

CI. 39). Hatte Britannicus anfangs noch iimner
den Vorrang vor diesem (vgl. die Inschriften und
Miinzen, auf denen Britannicus an erster Stelle ge-
nannt ist: Ephem. epigr. VII 1242 — Dessau 220
Latium. Mionnet VI 680 nr. 458. 459. Coheniz
271 Miinzen unbestimmter Herkunft; nebeneinan-
derstehend sind sie dargestellt auf korinthisohen
Miinzen Cohen 12 261 nr. 122. 123. Greek coins,

Corinth 66 nr. 542. 543 [auf dem Avers Kopf
IV lag nr. 890 Thyatira; Eckhel IV 52 [aus 60 des Claudius, vgl. die AbbimW Taf. XVII 3]
den Jahren 42—45; vgl. Sallet Daten d. ales. Leake Numismata Hell, Europ. Greece 41 [aui
Kaisermiinzen 18f.]. Greek coins Alexandria 9
nr. 68 [aus dem J. 42/43] Alexandria; Greek coins

Crete 2 nr. 12 Kreta; Cohen 12 271 Kvthr.os;
Mionnet VI 677 nr. 438. 680 nr. 457 unbestimm-
ter Herkunft |; auch auf Miinzen desbosporanischen
Konigs Kotys I. (seit 46 n. Chr.) finden sich Por-
trat und Namen des Britannicus (Koehne Musee

Europ. Greece 41 [auf

dem Avers Kopf der Agrippina]), so wurde er

doch bald (lurch die Intriguen seiner Stiefmutter
und der Freigelassenen, die, weil sie Messalina
gesturzt hatten, die Rache ihres Sohnes furchteten

(Tac. ann. XII 9. Zonar. XI 10 p. 31 Dind,),

voTtig in den Hintergrund gedriingt (Narcissus
gehorte nicht zu den Britannicus feindlich ge-
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sinnten Freigelassenen, vgl. Tac. ann. XII 65.

Suet. Tit. 2). Wahrend Nero, als er im J. 51
die Mannertoga anlegte, mit den dem prasum-
tiven Nachfolger zukommenden Ehren bedacht
wurde, blieb Britannicus ganz unbeachtet; bei

den Spielen, die aus eben diesem Anlass gegeben
wurden, erschien Nero im Triumphalgewande,
Britannicus in der Knabentoga (Tac. ann. XII
41). _ Eine Anzahl von Miinzen , auf denen Nero

sein 14. Lebensjahr vollenden und mit der Toga
virilis auch die Eignung zum Eintritt in das

staatliche Leben erhalten sollte (vgl. Nipperdey-
Andresen zu Tac, ann, XII 25), sowie dieDro-

hungen der ganz in den Hintergrund geschobenen
Agrippina, die durch den Hinweis auf Britannicus

ihren Sohn sich gefiigig zu erhalten suchte (Tac.

ann. XIII 14. Zonar. XI 12 p. 38 Dind. [aus

Dio]. Dio epit. LXI 7, 3) brachten in Nero den
und Britannicus zusammen erscheinen, gicbt erste- 10 Entschluss zur Eeife, dem Leben des Britannicus
rem den Vorrang (Mionnet II 661 nr. 209.

Greek coins Troas 62 nr. 42 Ilion. Mionnet
II 523 nr. 60 Assos. V 554 nr. 217 = de Saul-
cy Numismatique de la terre sainte 77 nr. 17

Jerusalem [aus dem J. 54]; vgl. auch CIL VI
922). Die Officiere und Freigelassenen, die dem
Britannicus geneigt waren, wurden aus ihren

Stellungen verdrangt, aus der Umgebung des
Prinzen alle entfernt, die im Verdachte treuer

ein Ende zu machen (Tac. ann. XIII 15. Suet.

Nero 33 ; den Nachrichten iiber die Scene bei den
Saturnalien des Jahres 54 [Tac. a. a. O.], iiber

die Schandung des Britannicus [Tac. ann, XIII
17] sowie fiber Neros Eifersucht wegen seines

Bruders schonerer Stimme [Suet. Nero 33] ist

keine weitere Bedeutung beizumessen). Zu An-
fang des J. 55 (vor dem 12. Februar, dem vier-

zehnten Geburtstage des Britannicus, s. o.) schritt

Ergebenheit fiir denselben standen (Tac. ann. XII 20 Nero zur Verwirklichung seines Vorhabens. Die
41). Dass Britannicus den Nero auch nach dessen
Adoption noch immer mit dem Namen Domitius
(oder Aenobarbus) begriisste (Tac. a. a. O. Suet.

Nero 7), diente der Kaiserin zum Vorwand, um
seine Erzieher bei Claudius zu verdachtigen. Die-

selben wurden jetzt teils verbannt, teils, wie So-

sibius, getotet, und an ihre Stelle kamen Ge-
schOpfe Agrippinas (Tac. ann. XII 41. XIII 15.

Dio LX 32, 5. 6 = Zonar. XI 10 p. 33 Dind.).

beriichtigte Giftmischerin Lucusta und der Tribun
Iulius Pollio iibernahmen die Ausfuhnwg des Ver-

brechens. Nachdem ein erster Vergiftungsversuch

keinen Erfolg gehabt hatte, bereiteten sie einen

stark und schnell wirkenden Gifttrank, der dem
Britannicus bei einer Abendtafel, an der auch

Nero, Agrippina und Octavia teilnahmen, credenzt

wurde und dessen sofortigen Tod herbeifiihrte

(Tac. ann. XIII 15. 16. XIV 3. Suet. Nero 33;
Inmitten einer unzuverlassigen Umgebung, vom 30 Tit. 2. Dio LXI 1, 2. 7, 4. Zonar, XI 12 p. 38
Vater und von dem Verkehr mit der Aussenwclt
moglichst ferngeh'alten, der Offentlichkeit gegen-
Iiber als blodsinnig und epileptisch dargestellt,

unwiirdig und ohne Sorgfalt behandelt, verbrachte

Britannicus vereinsamt ein trauriges Dasein (Tac.

ann. XII 26. XIII 15. Dio LX 32, 1. 5. 6. 34,

1. Zonar. XI 10 p. 33. 11 p. 34 Dind.). Wah-
rend Claudius selbst bis zum J. 54 diese Behand-
lung seines Sohnes gar nicht beachtet hatte,

Dind. Joseph, ant. XX 153; bell. II 250. He-

rodian. IV 5, 6. Eutrop. VII 14, 3. Epit. de

Caes. 4 [falsch]. Aelian. de nat. animal. V 29

[irrig: ea&iovxes]. [Sen.] Octav. v. 45f. 67. 112ff.

I66ff. Schol. Iuv. I 71. VI 117. 124. VIII 215
[mit Irrtumern] ; die Zweifel, die S t a h r Agrip-

pina 247 gegen die Thatsache der Vergiftung

aussert, sind unbegriindet). Am folgenden Tage
wurde unter strOmendem Regen die Leiche in das

naherte er sich diesem damals, vielleicht von Nar- 40 Mausoleum des Augustus am Marsfeld uberfuhrt,

cissus angeregt (vgl. Tac. ann. XII 65), wieder
und ging damit um, ihm die Toga virilis zu geben
(Suet. CI. 43. 44. Dio LX 34, 1. Zonar. XI 11

p. 35 Dind. Joseph, ant. XX 151; Genaueres iiber

die Vorgange vor dem Ende des Claudius s. unter
Nr. 256). Die Hoffnungen, die diese spaten
Ausserungen vaterlicher Liebe in Britannicus er-

wecken mochten, wurden jedoch durch den Tod
des Kaisers (13. Oct. 54) zunichte gemacht. Wah-
rend der ereignisreichen Stunden, die Claudius 50
Ende unmittelbar folgten, hielt Agrippina dessen

Sohn im Innern des Palastes zuruck und ver-

hinderte ihn dadurch, sich offentlich zu zeigen

(Tac. ann. XII 68). So konnte Nero anstandslos

zum Herrscher proclamiert werden, ohne dass sich

eine Hand fur Britannicus erhoben hatte (Tac.

ann. XII 69. Dio LXI 1, 1. 2. Zonar. XI 12

p. 37 Dind.j. Mit der Thronbesteigung seines

Adoptivbruders wurde die Stellung des Britannicus

verbrannt und die Asche daselbst beigesetzt (Tac.

ann. XIII 17. Suet. Nero 33. Dio LXI 7, 4 =
Zonar. XI 12 p. 38 Dind. [Sen.] Oct. 171f. ; iiber

die Zeit : postero die Suet. Nero 33, an eine Be-

stattung bei Tage lasst auch Dio LXI 7, 4 denken,

dagegen : nox eadem tieeem Britanniei et rogum
coniunxit Tac. ann. XIII 17). Mit Britannicus

starb der letzte echte Claudier (Tac. ann. XIII

17).

Litteratur : D e V i t Onomasticon n 308. E u g -

giero Diz. epigr. H 302. Klebs Prosopogr. I

361 nr. 666. Lehmann Claudius und Nero,

Gotha 1858, I. Bd. Schiller Gesch. d. rOm.

Kaiserreichs unter Nero, Berlin 1872.

c) Ausseres und Bildnisse, Von dem Ausseren

des Knaben geben uns nur die auf Senatsbeschluss

geschlagenen Miinzen (s. o.) eine allerdings auch

nur undeutliche Vorstellung. Sie zeigen einen

ziemlich grossen Kopf auf schlankem Halse, einen

unhaltbar (die einzige Miinze aus neronischer Zeit, 60 kraftigen Hintersehadel und ein, soweit man ur

die auf dem Severs sein Bild tragt [Mionnet
Suppl. IH 135 nr. 875 Thessalonike], scheint ver-

dachtig); seine Beseitigung war nur eine Frage
der Zeit. Zwar wurde noch im J. 54 die An-
klage gegen den Eitter Iulius Densus, dein An-
hanglichkeit an den Kaisersohn zur Last gelegt
wurde, nicht angenommen (Tac. ann. XIH 10);
aber die Nahe des Tages, an welchem Britannicus

Pauly-Wiesowa III

teilen kann, dem des Vaters ahnelndes Profil (vgl.

die Abbildung Bernoulli Eomische Ikonographie

II 1 Taf. XXXIV 16; die Miinzbilder auf den

griechischen Miinzen sind teils undeutlich [vgl.

Greek coins Pontus_Taf. XI 13], tails ungeniigend

publiciert). Da andererseits schriftstellerische

Zeugnisse iiber sein Ausseres nicht vorliegen (die

Worte membraque et trnltus deo similes, [Sen.]

85
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Oct. 172, besagen naturlich nichts), ist es fast

aussichtslos, auf Grund dieses einen Miinzportrats

nach erhaltenen Bildnissen des Britannicus zu

suchen. An und fur sich ist klar, dass nicht viele

Darstellungen des so vernaehliissigten und schliess-

lich gewaltsam beseitigten Knaben existiert haben
konnen (Bernoulli II 1, 365). Wir haben nur

Kenntnis von zwei Statu en, welche Titus, nach-

dem er zur Herrschaft gelangt war (79), seinem

ehemaligen Gespielen errichten liess (eine goldene 10

in Palatio und eine Eeiterstatue aus Elfenbein,

welche bei der Pompa eircensis vorgetragen wurde,

Suet. Tit. 2). tlber die als Britannicus bezeich-

neten Biisten und Statuen handelt Bernoulli
(II 1, 367), der nur in Bezug auf zwei togabeklei-

dete Knabenstatuen im Louvre und im Museum
zu Neapel (Abbildungen : Clarac 351, 2300 A.

937, 2389 = Keinach Repertoire de la statuaire

178. 577) die MCglichkeit zugiebt, dass sie Bri-

tannicus darstellen konnten (vgl, auch Bernoulli 20

II 1, 358f. 368f.). [Groag.]

93) Claudius Caesius Agrippinus, Sohn des

Ti, CI. Dryantianus Antoninus (Nr. 141), Bruder

der CI. Dryantilla Platonis (Nr. 415), Senator

(vgl. Nr. 39 und 141). Vielleicht ist er der [A]grip-

pinus, der in den Arvalacten des J. 214 n. Chr.

als frater Arvalis genannt wird (OIL VI 2103;
allerdings kOnnte man auch an Fabius Agrippinus

denken).

94) Tib. CI. Callippianus Italicus, Consul (suf- 30

fectus in unbekanntem Jahre), ziQiofovxtjg nai

dvuoTQaTyyos ra>v SsfiaotcHv (Severus und Cara-

calla?vgl. DittenbergerEphem. epigr. I p. 248)

Xoyiarijg xai £jiavoQ'&a>Ti]g tojv tlev&iQwv nofacov

von Achaia (dasselbe Amt Nr. 124 und 203), CIA
m 631.

95) Claudius Callistus, an den ein Rescript

der Kaiser Severus und Caracalla, Ulp. Dig. L 7, 7.

96) Tib. CI. Candidus (so in der Inschrift CIL
II 4114 = Dcssaull40[Tarraco], die seine Amter 40

in absteigender Reihenfolge aufzahlt ; bei Dio nur
KdvSidog), praefectus eohfojrtis secundae civium
Itomatwrum, trib(unus) mil(itum) legfionisj

II. Aug(ustae), praepositus copiarum expedi-

tionis Germ.anieae secundae (im zweiten Marko-

mannenkrieg 177—180 n. Chr.), procurator

)

vicesimae heredfitatium) per Oallias Lugdunen-
sem et Belgicam et utramque Germaniam, al-

lectus inter praetorios item tribunicios , cur(a-

tor) eivitatis Teanensium, lcg(atus) prfo) pr(ae- 50

tore) provinc(iae) Asiae, togista civitatis splen-

didissimae Nicomedensium item Ephesiorum.
Vielleicht weil er in der letzterwahnten Stellung

zu Septimius Severus hielt (vgl. Henzen Rhein,

Jahrb. XIII 1848, 30 Anm.), wurde er von diesem

zum dux exercitus lllyriei im Feldzug gegen
Pescennius Niger (194 n. Chr.) bestimmt. Er
lieferte demselben eine Schlacht in den Engpassen
zwischen Nicaea und Kios, in welcher er durch
sein persOnliches Eingreifen den Sieg entschied 60

(Dio LXXIV 6, 4—6). Als Fiihrer desselben

Truppenkorpers nahm er teil an den Expeditionen

gegen die skenitischen Araber, Adiabene und Os-

rhoene (195/6, vgl. Dio LXXV 2, 3) und gegen
Clodias Albinus (196/7, auch in der Schlacht bei

Lugudunum hatte er ein Commando, vgl. Ceu-
leneer Essai sur la vie et le regne de Septime

Severe 1880, 102). Wahrscheinlich unmittelbar

nach diesen Feldzfigen wurde er Consul (suffectus)

und leg. Augfustorum seit 198) pr. pr. provinc.

H(ispaniae) efiterioris) et in ea dux terra mari-
que adversus rebelles hfostes) p(ublicos) — vgl.

Domaszewski Corresp.-Bl. d. Westd. Ztschr. XI
1892; 231. XII 1893, 37 — item Asiae item Nori-
eae. Bei den hier erwahnten Kampfen handelte

es sich wahrscheinlich urn die vollige Beruhigung
der Provinzen, die C. in Asia und Noricum wohl
als dux, in der Tarraconensis als dux und Statt-

halter durchffihrte (letzteres Amt verwaltete er

noch zur Zeit, als die Inschrift CIL H 4114 von
seinem Stallmeister dem optimus ptaeses gesetzt

wurde). Yon Priesteramtern bekleidete C. das

eines XVvir s(acris) f(aeiundisj. YgL Nr. 97.

97) Ti. CI. Candidus, Tribun der Legio XV.
Apollinaris und vielleicht Sevii equitum Roma-
norum, genannt in einem Inschriftfragment aus

Ancyra (CIL III 6752 mit Mommsens Anm.),

anscbeinend Sohn des Vorhergehenden. [Groag.]

98) C. Claudius Canina. Der Vorname des

Vaters ist nicht erhalten, der des Grossvaters ist

Gaius. Dass Canina zu den patricischen Clau-

diern gehorte, beweisen die plebeischen Amts-
genossen im Consulate. Er bekleidete es zum
erstenmale 469 = 285 {Canina Chronogr.; Cae-

cina Idat. Chron. pasch. ; C. Claudius Cassiod.),

zum zweiten 481 = 273 (Cinna Chronogr.; Gam-
bia Idat. Chron. pasch.; C. Claudius Cassiod.;

Claudius Canina Veil. I 14, 7; C. Claudius Ca-
nina Eutrop. II 15) und triumphierte in diesem

Jahre [de Lucajneis Samnitibus [Bruttieisque]

Quirinalibus (Acta tr.). [Miinzer.]

99) M. Cla(udius) Caninius Severus, 6 [xgd-

xiajxog erprj^og , von den Rhodiern durch eine

Statue geehrt (IGIns. I 95 b Rhodos; da die In-

schrift schlecht erhalten ist, lasst sich nicht ent-

scheiden, ob der Zeile 7 genannte Marcus A. .

.

sein Vater war). Die namliche Ehrung wurde
seiner dvsyud, Aelia Peithias (vgl. Ti. CI. Her-

mias Nr. 174 und Ti. CI. Draco Nr. 136), zu teil

(IGIns. I 95 a). Die Namen der Claudia Caninia

Severa (Nr. 412) beweisen ihre Verwandtschaft

mit C, vielleicht war sie seine Schwester oder

Tochter. [Groag.]

100) Claudius Capito vertritt die Klage der

Bithynier gegen ihren Proconsul Varenus Rufus

inrererenter magis quam eonstanter als Gegner
des (Ti.) Catius (Caesius) Fronto, ca. 107 n. Chr.,

Plin. epist. VI 13, 2. Vgl. Nr. 277. [Stein.]

101) Claudius Cassianus, Consular (zur Zeit

des Antoninus Pius oder des Marcus), von der

Stadt Sparta geehrt. CIG I 1326 (bezuglich der

Zeitbestimmung vgl. I 1341, 1363. Le Bas-
Foucart 143). [Groag.]

102) Ap. Claudius Caudex. Weder iiber seine

Abstammung, noch fiber den Ursprung seines Bei-

namens lasst sich etwas Bestimmtes aussagen.

Die capitolinischen Fasten nennen ihn C. f. Ap.

n., Gell. XVII 21, 40 und Auct. de vir. ill. 37, 1

Bruder des Appius Caecus Nr. 91, der ebenfalls C.

f. Ap. n. war. Aber der Altersunterschied beider

ist so bedeutend, dass diese Verwandtschaft ganz

undenkbar ist (Mommsen Rom. Forsch. I 25,

37). Falsch ist die Angabe des Auct. de vir. ill.

37, 1 : vietis Tolsiniensibus eognomento Caudex
dictus, denn fiber die Volsinienser triumphierte

vielmehr der Amtsgenosse des C. im Consulat M.
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Fulvius Flaccus (Acta tr. Fest. p. 209),_ und eine

wirkliche Erklarung des Beinamens wird damit

nicht gegeben. Nach Sen. brev. vit. 18, 4 er-

hielt er ihn, weil er zuerst die ROmer bestimmte,

Kriegsschiffe zu bemannen, denn plurium tabu-

larum contextus caudex apud antiquos voeatur.

Auch diese Ableitung kann nicht sonderlich be-

friedigen. C. war Consul 490 = 264 (Fasti Cap.

Chronogr. Idat. Chron. pasch. Veil. I 12, 6. Val.

der Name in den von Egesta entstellt ist), und

wagte sogar einen Angriff auf Syrakus (Polyb. I

12, 4; am ausfuhrlichsten Zonar. VIII 9). Auch

diese Unternehmung scheiterte ; der Consul kehrte

deshalb, da sein Amtsjahr zu Ende ging, unter

Zurttcklassung einer Besatzung in Messana nach

Rom heim , und erst unter seinen Nachfolgern *

wandte sich das Kriegsglfick auf Sicilien den R0-

mern zu (vgl. fiber den ganzen Feldzug Neuling

Mas 114 7. Oros. IV 7, 1. Cassiod.) und e'rwarb 10 a. O. 20—25. Ihne R. G.2 II 34ff. Meltzer

seinen Ruhm durch die Eroffnung des ersten pu

uischen Krieges, womit eine neue Epoche in der

rOmischen und in der Weltgeschichte anhebt (Enn.

ann. 230 Vahlen bei Cic. inv. I 27. Liv. XXXI
1, 4. Eutrop. II 18, 3. Veil. I 12, 6. II 37, 2.

Suet. Tib. 2. Gell. XVII 21, 40. Sil. Ital. VI

660. Ined. Vatican. Herm. XXVII 121). Er sandte

den C. Claudius (Nr. 18) voraus, der sich der

Stadt Messana bemiichtigte und hier von den Ear

Gesch. d. Earth ager II 262ff. 559). Er hat daher

auch nicht triumphiert; die Nachricht, dass er es

gethan, ist falsch wie die oben erwahnten Aus-

schmiickungen deT rOmisehen Eriegsberichte (Eu-

trop. II 18, 3, vgl. Sil. Ital. VI 660; audi Suet.

Tib. 1 spricht von ffinf claudischen Triumphen,

wahrend die Triumphaltafel nur vier kennt). Noch

C. Claudius Pulcher, der Consul 662 = 92, war

Patron des populus Mamertinus (Cic. Verr. IV

thagern und Syrakusanern eingeschlossen wurde. 20 6); vielleicht geht dieses Verhaltms aut Caudex

C. selbst erschien nun in Rhegion und erliess an zuriick

die Gegner die Aufforderung, die Belagerung auf

auheben. Nach Polyb. 1 11, 11 that er dies erst,

nachdem er in Messana eingetroffen war , aber

vorzuziehen ist seinem Bericht der Diodors, bei

dem die ablehnenden Antworten Hieros (XXIII 1)

und der Karthager erhalten sind (XXTII 2; die

punischen Drohungen ahnlich dem C. Claudius

gegenuber bei Zonar. VIII 9). Der Consul tauschte

103) Ap. Claudius Centbo, Sohn eines Gaius

(Nr. 105), war curulischer Aedil 575 = 179 (Liv.

XL 59, 6) und Praetor 579 = 175. Er ging nach

Spanien, besiegte in diesem Jahre oder im An-

fang des nachsten die Eeltiberer in einer grossen

Entscheidungsschlacht (Liv. XLI 26, 1—5. 28, 1

;

vgl. Weissenborns Anm.) und erhielt zum Dank
dafiir eine Ovatio (Acta tr. Liv. XLI 28, 3). 581

fflficklichdiekarthagischenWachtschin
?eundsetzte30= 173 ordnete er als Gesandter die Verb altmsse

fiber die sicilische Meerenge (Diod. XXIII 3. Zonar.

VIII 9, vgl. Diofrg. 43, 11). Was darauf folgte,

wird nicht iibereinstimmend erzahlt; Polybios I

15, Iff. wahlt den Bericht des Philinos aus, urn

im Anfang seines eigenen Werkes an einem Bei-

spiel die Parteilichkeit dieses Autors darzulegen,

aber auch seine Darstellung kann nicht allein die

Grundlage fur uns bilden, sondern wir mfissen

eine vermittelnde Stellung zwischen den abweichen

in Thessalien (Liv. XLII 5, 8—10); dass er da-

mals auch in Makedonien thatig gewesen sei (ebd.

25, 1), ist annalistische Falschung (Nissen Krit.

Unters. 247). Im J. 584 = 170 wurde er als

Legat nach Illyrien geschickt. Der Bericht des

Livius (XLIII 9, 6f. 10, 1—8. 11, 11) liber seine

missgliickte Unternehmung gegen die Stadt Us-

kana ist mit Nissen (a. O. 60f.) durchaus zu

verwerfen gegenilber den aus Polybios geflossenen

den Ifberlieferungen einnehmen. Es scheint, dass 40 Angaben: um die Niederlage des L. Coelms vor

C. sich erst gegen Hiero wandte. Er errang zwar

keinen vollstandigen Erfolg, aber trotzdem kehrte

der Konig bald darauf heim, zum Teil bewogen

durch das Misstrauen gegen seine Bundesgenossen

(Polyb. I 11, 12—15. 15, 2f. Diod. Zonar., vgl.

Neuling De belli Punici primi scriptorum fon-

tibus [Gettingen 1875] 23f.). Dann griff C. die

Karthager an, erlitt im Anfang bedeutende Ver-

luste, brachte ihnen aber schliesslich doch eine

Uskana wett zu machen, griff C. mit seinen

eigenen und mit epirotiscben Truppen das Castell

Phanote in Epirus an (Liv. XLIII 21, 4f.), wurde

von der Besatzung, als er unverrichteter Sache

abziehen wollte, geschlagen (ebd. 23, 1—3) und

fuhrte sein Heer nach Entlassung der fremden

Contingente nach Illyrien zuriick (ebd. 23, 6). Er

blieb im folgenden Jahre dort stehen und forderte

die Achaeer zur Hulfesendung auf (Polyb. XXVIII

Niederlage bei und notigte sie zum Abzuge; da- 50 13, 7ff.), bedurfte auch_ noch im Winter neuer

mit war Messana befreit (Polyb. I 12, 1—3. 15,

4ff. 16, 1. Diod. XXIII 3. Diofrg. 43, 12. Zonar.).

<5egenuber dieser Darstellung entbehren jeden

Wertes die mehr oder weniger confusen Berichte

rSmischer Autoien, auf welche Art C. die ROmer

auf Schiffo brachte und fiber die Meerenge setzte

(Auct. de vir. ill. 37, 3f. Sen. brev. vit. 13, 4.

Frontin. strat. 1 4, 11. Flor. 1 18, 5. Ampel. 46, 3),

die Stadt befreite, sofort den Hiero besiegte und

Verstarkungen (Liv. XLIV 20, 5). Anfang 586

= 168, als er gegen Gentbios ins Feld rucken

wollte, wurde er abgelost (ebd. 21, 4. 30, 10f.).

104) C. Claudius Centho, nach Fasti Cap. Ap.

f. C. n. und nach Cic. Brut. 72; Tusc. I 3. Gell.

XVII 21, 42 Sohn des Appius Caecus Nr. 91, was

damit ubereinstimmt. Der bedeutende Zeitabstand

macht ebenso wie bei P. Claudius Pulcher Nr. 304

gegen die Richtigkeit dieser Angaben einiger-

zur Unterwerfung Wang (Auct. de vir. ill. 37, 5.60massen bedenklich. C. war Consul 514 = 240

Oros. IV 7, 1-5. Flor. I 18,5. Suet. Tib. 2). — n- ^ TJ^ n~™ ™"*> n °<-

Auch fiber die folgenden ETeignisse sind unsere

Hauptquellen nicht ganz einig, doch scheint un-

gefahr dieses der Sachverhalt zu sein: Nachdem

Messana entsetzt war, nnternahm C. Streifziige

in das syrakusanische Gebiet, belagerte die Festung

Echetla, die zwischen diesem und dem karthagi-

schen lag (Polyb. I 15, 10. Diod. XXIII 3, wo

(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cas-

siod. Gell. a. O. Cic. Brut. 72; Tusc. 13; Cato 50),

Censor 529 = 225 (Fasti Cap.), Interrei 537 = 217

(Liv XXII 34, 1) und Dictator zur Leitung der

Wahlen 541 = 213 (Liv. XXV 2, 3—5).

105) C. Claudius Centho, wahrscheinlich Sohn

von Nr. 104 und Vater von Nr. 103, war bei Er-

offnung des Krieges gegen Philipp 554 = 200
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Legat des Consuls P. Sulpicius. Er wurde so-
fort nach dem Ubergang der Komer nach Grie-
chenland abgeschickt, urn das belagerte Athen zu
entsetzen (Liv. XXXI 14, 3. 22, 5. Zonar. IX 15);
er lOste nicht allein diese Aufgabe, sondern unter-
nahra audi einen kecken und erfolgreichen Zug
gegen Chalkis auf Euboea , einen Hauptwaffen-
platz des Konigs. Die Stadt wurde genommen,
die Waffenfahigen niedergemacht , die reichen
Magazine in Brand gesteckt, die Statuen Philipps
umgestiirzt. Darauf zog C, zu schwach, urn
Chalkis zu behaupten, mit reicher Beute ab (Liv.
XXXI 22, 8—23, 11. Zonar.) und nahm sein
Standquartier im Piraeus (Liv. XXXI 22, 5. 25, 2).
Als die Makedonier ihren Angriff auf Athen er-
neuerten, wurden sie von ihm wieder zuriickge-
worfen (Zonar.).

106) C. Claudius Centho, vielleicht ein Sohn des
Vongen, ging 599 = 155 an der Spitze einer romi-
schenGesandtschaftnachAsien.Polyb.XXXin 1, 2.

107) Ti. Claudius Centumalus, wurde von P.
Calpurnius Lanarius wegen eines Hauses auf dem
Caelius, das er diesem verkauft hatte, verklagt
und von M. Cato, der nicht lange vor 673 = 81
starb, verurteilt (Cic. off. Ill 66, daraus Val
MaX-JrlI

i 2
'

X) - [Miinzer.]
108) Claudius Claudianus s.ClaudianusNr. 9.
109) Ti. Claudius Claudianus, stammte wahr-

scheinlich aus Numidien (Eusicade?), da in dieser
Provinz ihm selbst, seiner Gemahlin Pomponia
Germamlla und seiner Schwester Claudia P. f. Quir.
Gallitta (Nr. 418) Bhreninschriften gesetzt wurden
(CIL VIII 5349 Calama. 7977. 7978 = Dessau
1 146. 1 1 47 Eusicadej. DemNamen seiner Schwester
zufolge war er Sohn eines Publius (nicht Ti, wie
CIL VIII 5349 gelesen wird) und gehorte der
(in Eusicade gewohnlichen) Tribus Quirina an.
Wahrscheinlich ging er aus dem Eitterstande hervor
(die Identificierung mit Ti. CI. Claudianus praef.
coh. I Bracaraugustanorum

, CIL III 1773, ist
freilich vollig unsicher) und wurde erst von sei'nem
Landsmann Septimius Severus (Kaiser seit 193
n. Chr.) unter die Tribunicier aufgenommen (vgl.
Eitterling Arch.-epigr. Mitt. XX 1897, 38, 98
Hierauf wurde er (vgl. CIL Vni 7978) praetor
tutelans eandidatus Awj(mti)— in der Inschrift
die wahrscheinlich unter der Samtherrschaft des
Severus. Caracalla und Geta (209-211) gesetzt
ist, steht hier wie sonst falschlich Auggg. — k-
g(ahm) leg(ionis) XIII. gem(inac) et V. Maee-
domeae piae (in Dakien im J. 195, CIL III 905),
praepositus vexilMion(itm) Daciscarum (wohl in
den Peldziigen des Severus gegen Pescennius Niger
1S3/4 und gegen Clodius Albinus 196/7). Statt-
halter von Pannonia inferior (schon vor dem Som-
mer 197, CIL III 3387 [wo Caracalla Caesar,
aber noch nicht imp. destinatiis genannt wirdl
und im J. 198, CIL III 3745. 10616), Consul
^uffectus im J. 199 oder 200) , Statthalter von
Pannonia superior (zwischen 201 und 207; die
Ausdi-uckswL-ise der Tnschrift consulfaris) pr'ovin-
c(iarum) et exercfituum) Pann(oniarum) inferio-
r(isj et superiorfisj ist irrig; vgl. Eitterling
a. a. 0. 36f.). C. bekleidete die Priesteramter
ernes sacerdos Laurens Lavinas (ritterlich) und
eines septemmr epulonum.

110) T. Pl(avius) Claudius Claudianus s.

Flaviua - [Groag.]
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111) Claudius Clemens, Procurator von Cor-
sica unter Vespasian, CIL X 8038 ; unter Domi-
tian Praefect der alexandrinischen Flotte, CIL
HI p. 856 dipl. 13, datiert vom 17. Pebruar 86.
Ein Ti. Claudius Clemens erscheint CIL VI 940-

[Stein.]
112) [Gam]s Claudius Clemens, Sohn des Fol-

genden, s. d.

113) C. Claudius Clemens Licinianus, vnazi-
10 x6s (etwa gegen Ende des 2. Jhdts. n. Chr.), Ge-

mahl der Claudia lulia Procnla (Nr. 421), Vater
des Vorausgehenden (genealogische Inschrift von
Oinoanda, s. Nr. 39).

114) Tib. Claudius Clsoboles, [s]en(ior), Con-
sul (suffectus in unbestimmtem Jahre), leiblicher
Vater des CI. Acilius Cleoboles (Nr. 34), der von
M.' Acilius Faustinus cos. 210 n. Chr. adoptiert
wurde, CIL IX 2334 Allifae. [Groag.]

115) M. Claudius Clineas, Legat des Consuls
20 C. Licinius Varus im J. 518 = 236, wurde nach

Corsica vorausgesandt und schloss ohne Ermach-
tigung mit dem Feinde Frieden (M. Claudius
Val. Max. VI 3, 3; KXavdios Khvias Zonar. VIII
18; KXavStos Dio frg. 44, 2. Ammian. XIV 11,
32). Der Senat erklarte den Vertrag fiir ungiiltig
und lieferte den C. den Corsen aus; als sie ihn
zuriickwiesen, wurde er nach einer Version (Zonar.)
verbannt, nach der andern (Val. Max.) im Ge-
fangnis hingerichtet. Die Identification mit M.

30 Claudius Glicia Nr. 166 entbehrt jeder sicheren
Gmndlage. [Miinzer.]

110) Ti. Cl(audius) Clitianus, loyiattjg (= cu-
rator) von Magnesia (am Sipylos), geehrt von den
Einwohnem dieser Stadt, Bull, hell. IX (1885*
395.

v r

117) [Ti.] Claudius [/">)C»]giduhnus, r(exV7
lega[tus] AugfusU) nfostri) Brit(anniae), CIL
VII 11, vgl. Add. p. 305. Die staatsrechtliche
Stellung. die C, vorausgesetzt, dass die Ergiin-

40zungen richtig sind , einnimmt, macht es wahr-
scheinlich, dass er mit dem britannischen Konig
Cogiduranus identisch ist, der nach Tac. Agric.
14 von Kaiser Claudius einige Gebiete erhielt und
treu dem rflmischen Kaisertum bis in die Zeit
des Tacitus (geschrieben 98 n. Chr.) lebte. Vgl.
Hiibner unter Britannia oben S. 869 und
Herm. X (1875) 399.

118) ClaudiusConstans.p/wfkrafor; Augfust?/
von Mauretania Caesariensis , durch dessen Ver-

50 dienst dort ein Sieg fiber die Musulamier errungen
wurde, CIL VIII 9288. Wahrscheinlich dem
3.Jhdt angehorig; vgl. Palln de Lessert Fastes
des prov. africaines I 522. [Stein.]

_ 119) Claudfius] . . . Corneli[anus] (?) : . . ov
R/.avd[tov _ . vjxauxov [viov] . . . KoQvrjh[avov

ae/jjte™ Zffftaorov, oe7ziEuovi]Q0)v ex[ov?.(b-
vovij.^ (?, vielleicht eher zmv i dvdjooiv injl 'Poifttjs),

yjuiaoyov [^/mtvc^uov] /.eyfewro? toit?];J Kvofij-
vmy.fjg, xajfiiav tov [Kalaaoog] d-TodedfciyfAsvor,

60 rov] .Tdrpcoifa cet. rj] ^axo![g . . . Inschriftfrag-
ment aus Pompeiopolis in Paphlagonien, heraus-
gegeben nnd erganzt von Doublet Bull, hellXm 1889, 307 nr. 14. [Groag.]

120) Claudius Cossus, einer der helvetischen
Gesandten, die an den Fiihrer des vitellianischen
Heeres (A.) Caecina (Alienus) gesehickt wurden,
um Gnade fur den Volksstamm zu erflehen; durch
sein schlaues Benehmen gelang es ihm, die Wut

I

der Soldaten Und des Feldherrn umzustimmen
und die ZerstOrung seiner Vaterstadt Aventicum
au verhindern, Tac. hist. I 69. [Stein.]

121) Ap. Claudius Crassus, Sohn des Decem-
virs Nr. 123, Militartribun mit consularischer

•Gewalt 330 = 424, blieb in Eom, wahrend seine

Amtsgenossen ins Feld zogen (Liv. IV 35, 4. 36, 5.

Diod. XII 82, 1. Chronogr.).

122) Ap. Claudius Crassus Inregillensis, Enkel

antritt gestorben (Fasti Cap. Chronogr. Idat.

Chron. pasch. Claud. Quadrig. bei Gell. IX 11, 3.

Cic. Cato 41. Liv. VII 24, 11. 25, 10. Cassiod.).

123) Ap. Claudius Crassus Inregillensis Sa-

binus. So reichlich auch die Quellen fur die Ge-

schichte dieses Mannes fliessen, so sind es doch

nur die spatesten Berichte, die uns vorliegen.

Bei dem Versuche , iiber sie hinaus zu,der ge-

scbichtlichen Wahrheit vorzudringen, bleibt nichts

4es Decemvirs Appius Nr. 123 (Liv. IV 48, 5. VI 10 iibrig als das Ergebnis : Appius war Consul I

40, 1) und Sohn eines nicht weiter bekannten

Publius (Fasti Cap. zum J. 351). Das Cognomen
Crassus fiihrt er bei Livius (V 1, 2. VI 40, 1

u. 6.), Chronogr. Idat. Chron. pasch. zum J. 405;

[Cr]assus Inregillensis bieten die Fasti Cap. zum
J. 392 (vgl. 351. 405; fiber diese Beinamen oben

S. 2663). Schon im J. 338 = 416 soil dieser

Appius die traditionelle Feindschaft gegen die Plebs

bewiesen haben (Liv. IV 48, 5ff. , vgl. V 2, 14),

283 = 471, Consul II 303 = 451 und nach der

Niederlegung des zweiten Consulats in demselben

und in dem folgenden Jahre Decemvir consulari

imperio legibus scribendis. Der Consul von 283
= 471 heisst bei Liv. II 56, 5 und Dionys. VLH
90. IX 42 Sohn des Appius Nr. 321 und fuhrt

wie dieser bei dem Chronogr. den Beinamen In-

regillensis, bei Dionys. Idat. und Chron. pasch.

Sabinus; das Consulat bezeugen Chronogr. Idat.

Als Militartribun mit consularischer Gewalt blieb 20 Chron. pasch. Liv. II 56, 5. Cassiod. Diod. XI
er im J. 351 = 403 in Eom zuriick (Fasti Cap
Liv. V 1, 2. Diod. XIV 35, 1) und beschwichtigte

die Unzufriedenheit, die bei den Plebeiern durch

die Fortsctzung des Krieges mit Veii wahrend
des Winters erzeugt worden war (Liv. V 2, 13.

3, 1. 7, 1). Im J. 358 = 396 soil er den Vor-

schlag gemacht haben, die veientische Beute zur

Soldzahlung fiir die Krieger zu verwenden (Liv.

V 20, 5ff.). Von diesem Zeitpunkt an ist von

67, 1. Dionys. IX 42. 43. Ohne Wert sind die

fruheren Erwahnungen bei Dionys. VIII 90 zum
J. 272 = 482 (Absicht der Patricier, den C. zum
Consul zu warden, durch die Plebeier vereitelt)

und IX 1 , vgl. X 30 zum J. 273 = 481 (von

Liv. II 44, 2, vgl. IV 48, 6 zum J. 274 = 480

erzahlt: Eat des C., einen Tribunen durch die Inter-

cession seiner Collegen unschadlich zu machen),

sowie die Berichte iiber sein Consulat. Da das

ihm durch fast dreissig Jahre nicht mehr die 30 J. 283 = 471 ohne Zweifel hochst bedeutungs

Eede, und wenn sich die folgenden Nachrichten,

wie die Tradition will, samtlich auf ihn beziehen,

so hatte sich seine politische Thatigkeit iiber

nahezu sieben Jahrzehnte erstrecM, Daher ist es

nicht unmflglich, dass ein jiingerer Appius hier

in den Fasten und sonstigen Berichten mit einem

alteren zu einer Personlichkeit verschmolzen ist

(von Drum an n G. E. II 169f. als Vettern unter-

schieden). Selbstverstandlich erscheint Appius als

voll, ja epochemachend fiir die Entwicklung des

Volkstribunats war (vgl. Mommsen St.-E. II 276.

Ill 152. Ed. Meyer Eh. Mus. XXXVII 616;

Herm. XXX 5ff. 17 Anm.), konnte die Erfindung

der Annalisten, soweit sie den C. betraf, hier an-

kniipfen. Liv. II 56, 5—58, 1 und Dionys. LX
43—49, die nur geringe Abweichungen von ein-

ander aufweisen, vcrlegen hierher das publilische

Gesetz, wonach die Beamten der Plebs in plebe-

Vertreter der angeblichen claudischen Familien- 40 ischen Sonderversammlungen gewahlt werden soil-

politik im J. 386 = 368 unter den Gegnern der

licinisch-sextischen Gesetzantrage (Liv. VI 40, 1

—42. 1. Auct. de vir. ill. 20, 2). Als eines der

Haupter des Patriciats iibernahm er 392 = 362,

nachdem der plebeische Consul L. Genucius im
Kampfe gegen die Herniker gefallen war, die Dic-

tate rei genmdae causa (Fasti Cap. Liv. VII

6, 12) und soil einen Sieg iiber die Feinde er-

rungen haben (Liv. VII 7, 3— 8, 7). Die tenden-

ten, schildern die daraus entspringenden Kampfe
der beiden Stande und zeichnen dabei ganz schab-

lonenmassig den Consul Appius als den erbittert-

sten Gegner der Plebeier, wahrend sein Amtsge-

nosse T. Quinctius die Vermittlerrolle erhalt.

Daran schliessen sich die iibereinstimmenden Be-

richte iiber den Feldzug gegen die Volsker, wo-

bei sich erst das Heer aus Hass gegen den Feld-

herrn Appius ohne Kampf in die Flucht jagen

ziOse Fiirbung und die schablonenmassige Dar- 50 und dann Appius zur Strafe die Officiere und

stellung mancher Einzelheiten machen diese Er- je den zehnten Mann von den Gemeinen hinrich-

ziihlung ziemlich verdachtig (vgl. Clason E. G. ten liess (Liv. II 58, 3—59, 11. Val. Mas. IX
I 279f., der I 344 deshalb sogar die Dictator in

Zweifel zieht), doch kann man vielleicht an der

Niederlage und dem auf sie folgenden Siege fiber

die Herniker festhalten (vgl. Burger Sechzig

Jahre aus d. alt. Gesch. Eoms [Amsterdam 1891]

213). Da aber schon vor dem Feldzuge des Appius

der Legat C. Sulpicius die Scharte ausgewetzt

hatte (Liv. VII 7, 1—3), und da Appius nur mit 60 den, habe hochmiitig alle Mittel, das Volk fur

(Li

3, 5. Frontin. strat. IV 1, 34. Flor. I 22, 2.

Dionys. IX 50. Appian. Ital. 7. Zonar. VII 17),

nnd die iiber die Katastrophe des Appius (Liv.

II 61, 1—9. Dionys. IX 52—54): Er habe auch

im folgenden Jahre den Hass der Tribunen durch

seinen Widerstand gegen ihr Ackergesetz auf sich

geladen, sei von ihnen vor Gericht gezogen wor-

grossem eigenen Verlust einen Erfolg errang (ebd.

8, 7: quarta pars militum amissa), so ist es be-

denklich; in den Acta triumphorum einen Triumph

des Appius zn erganzen , weil hier vor einem

Triumph des J. 393 = 361 das zum Tagesdatum

eines andern gehorende Wort Nov. erhalten ist

(CIL 12 p. 51). Im J. 405 = 349 ist Appius

zum Consulat gelangt, aber kurz nach dem Amts-

sich zu gewinnen, verschmaht (vgl. Suet. Tib. 2)

und sei noch vor der Fallung des Urteils plotz-

lich gestorben, nach Dionys und Zonaras durch

Selbstmord, nach Livius (und der Angabe seiner

Verwandten bei Dionys) an einer Krankheit. Diese

ganze Darstelltmg ist eine consequente und eiii-

heitliche Erfindung; der einzige Zug, der nicht

hineinpasst, ist der, dass die Plebs ihrem iirgsten
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Feinde sogar gegen den Willen der Tribunen
ein ehrenvolles Begrabnis gewiihrte. Die voll-
standige Haltlosigkeit der ganzen Erzahlung er-
giebt sich aus der einfachen Thatsache, dass der
Consul von 283 = 471 im J. 303 = 451 noch
einmal Consul wurde und infolge der Einsetzung
der Decemvirn sein Amt mit deren Wurde ver-
tauschte. Die Identitat ist klar ausgesprochen in
den Fasti Cap. zum J. 303 = 451: Ap. Claudius
Ap. f. M. n. Crassmr[i]gill. Sabin. II. T. Ge-
nu[cius L. f. L. n.J Au[gu]rinus abdicarunt ut
de[e]emviri consular[i imperio fierjmt. decem-
viri eonsular[i imp]erio legibus s[eribundis
factji eod. anno Ap. Claudius Ap. f. M. n.
OrassinfrigiU. Sab]in. qui eos. fuefratj. T. Qe-
nucius L. f. L. n. Avgurin[us q]ui eos. fuerat
(vgl. Chronogr. zum J. 303: Sabmo II; zum
J. 304: Sabino HI); sie ist aber auch noch deut-
lich zu erkennen an mehreren Stellen des Livius
(III 33, 7. 35, 3. IV 48, 5f.; vgl. Niebuhr R
G. n 377, 54. Schwegler E. G. II 568ff.). Ap.
f. war auch nach der gewohnlichen Annahme eben-
so der Consul Ton 283, wie der Decemvir; nur
machte man jenen zum Vater des Decemvirs.
Dessen Beinamen, die freilich selbst schon spat
hinzugefugt sind, sind von denen des Consuls
nicht verschieden. Diod. XII 23, 1 {Ilonfoos
KXcodiog 'PrjytUavog; hinter Iloxhog muss ein
dazu geheriger Gentilname [Ou-riatius naeh Liv.,
Horatius nach Dionys.] und der zum Folgenden
geherige Vomame ["Ajmiog, vgl. Diod. XII 24, 1]
ausgefallen sein) und Suet. Tib. 2 geben die Form
Regillanus; daher vermutet Mommsen (CIL 12
p. 32 zum J. 392), dass die Fasti Cap. bei den Jahren
303. 304 die alte Abkurzung Ci-assinrigill, d. h.
Crassinus Eegillanus erhalten haben, wahrend
sie sonst schon deren falsche Auflosung Crassus
Inregilknsis bieten. Die bekannteste Darstellung
der Geschichte des Decemvirats ist die des Li-
vius III 33—58: Appius habe in so hohem Masse
die Gunst der Plebs zu erwerben verstanden, dass
er das Haupt der Kegierung wurde; nachdem das
erste Collegium das Gesetzgebungswerk noch nicht
zu volligem Abschlusse gebracht hatte und die
nochmalige Wahl von Decemvim beschlossen war,
habe er, gestiitzt auf die Plebs, durch eifrige Be-
miihung seine Wiederwahl und die Wahl von Ge-
nossen, auf die er sich verlassen konnte, durch

-

gesetzt und dann plotzlich die Farbe gewechselt.
Jetzt erst habe er sein wahres Gesicht gezeigt
und mit seinen Amtsgenossen eine Schreckens-
herrschaft begonnen, die mehr und mehr auf den
Plebeiern lastete, wahrend die patricische Jugend
aufseiten des Tyrannen stand. Widerrechtlich
behielten die Decemvim ihr Amt auch im nach-
sten J. 305 = 449 und fuhren fort, in derselben
gewaltsamen Weise zu herrschen. Die Bedrohung
Eoms durch die Aequer und Sabiner notigte sie
zwar, den Senat zu berufen, aber da es nun als
das dringendste erschien, der Gefahr von aussen
zu begegnen, so erhielten sie Jas Keclit der Aus-
hebung und den Oberbefehl. Acht von ihnen
seien ins Feld geruckt, Appius und Sp. Oppius
zur Yerwaltung der inneren Angelegenheiten in
Bom geblieben. Die Erzahlung wendet sich dann
den unglucklicheu Kriegen und der frevelhaften,
von den Decemvim befohlenen Ermordung des L.
Siceius zu und erreicht endlich ihren Hohepunkt
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in der beriihmten Sage von Verginia, die schon
Livius selbst als das Seitenstiick zu der von Lu-
cretia bezeichnet (III 44, 1). Der Aufstand der
Gemeinde und der Sturz der Decemvim erscheinen
als die Folgen dieses Verbrechens, und Appius
tritt von dem Schauplatz ab, um erst wieder
nach Herstellung der alien Ordnung als Ange-
klagter vor dem Volke zu erscheinen; noch ehe
die von L. Verginius erhobene Anklage zur end-

10 giiltigen Verhandlung gekommen war, habe er im
Gefangnis durch eigene Hand seinen Tod ge-
funden. In dieser ganzen Darstellung macht sich,
wie Mommsen richtig erkannte (Bom. Forsch.
I 298; tibereinstimmend Ihne E. 6.2 1 182ff.),
eine doppelte Auffassung des Appius geltend, eine'

filtere, die in ihm den Vertreter der plebeischen
Interessen erblickte, und eine jiiDgere, fur die er
der Typus des plebeierfeindlichen Claudiers waiv
Es ist der zweiten hier nicht gelungen, alle

20Spuren der ersten zu verwischen; namentlich
zeigen die Worte, die Liv. Ill 33, 7 beim ersten
Auftreten des Appius im J. 303 = 451 von ihm
gebraucht, dass dieselbe Tradition einerseits den
Decemvir noch nicht von dem Consul von 283
= 471 schied, andererseits ihn als plebicola zeich-
nete. Die jungere Anschauung tritt in der Er-
zahlung vom Beginn des J. 304 an hervor, sehr
deutlich z. B. Ill 36, 7. 37, 6. 38, 13. 49, 8. Ver-
glichen mit dem Bericht des Livius erscheint der

30 unvollstandig erhaltene des Dionys (X 54—XI 44)
als ein Versuch, die scharfsten Widerspriiche aus-
zugleichen oder abzuschwachen. Zwar wird vom
ersten Decemvirat geruhmt, dass es zum V'orteil
der Plebs und tiberhaupt sehr gut verwaltet wor-
den sei (X 57) , aber Dionys weiss weder etwas
davon, dass Appius seine Wiederwahl namentlich
der Plebs verdankte (X 58), noch davon, dass er
sich spater gerade gegen diese wandte (nur eine
ganz beilaufige Bemerkung XI 22 Ende) und

40durchaus auf die jungon Patricier stutzte (vgl.

besonders die vollig entgegengesetzte Schilderung-
von der Haltung der iuniores patrum und des
viov zrjg fiovkijg /iEQog in der Senatssitzung bei
Liv. Ill 41, 1 und Dionys. XI 21). Wenn Dionys
XI 1 seine Schilderung einleitet: Jiorfoofiai de
xov iieoi avxwv loyov ovx d.TO zwv zshvzaicov
aggafievog a Soxei zoig xo)J.oig w'zia yeveo&ai fiova
zijg ehv&SQiag , Uyoi de zojv xsgi Ttjv TiaQ&ivov
a/xagiij&h'tcov 'Axnia> dia xov eomza, so hat er

50 Schilderungen im Auge, denen die ganze Aus-
malung der Gewaltherrschaft , die Episode des
Siceius u. s. w. noch fremd war, dagegen die
Sage von Verginia schon gelaufig. Alter als die
bisher erwahnten Berichte ist der Diodors. Er
enthiilt erstens eine schlecht uberlieferte Liste
der Decemvirn (XII 24, 1), zweitens eine Sage,
deren echt volksmassigen Ton der Anfang geniigend
zeigt jebd. 2: etg d' is avxrov ioaodei; svysvovg
^auDhov wr/odg), dritten.s Nachrichten iiber die

60 beide Stande versohnende Gesetzgebung (XII 25,
2). Wenn dieser letzte Toil Bedenken erregt, so
trifft die Schuld den griechischen Compilator (vgl.

Mommsen Eom. Forsch. II 287f.); und keines-
falls bercchtigt dies zu ungunstigen Schlussen
fiir den zweiten, damit gar nicht zusammenhangen-
den Teil. Dieser giebt ohne Frage die alteste
Fassung der Sage vom Sturze der Decemvirn
wieder (vgl. noch Maschke Freiheitsprocess im

t

<1

I

classischen Altertum [Berlin 1888] 41ff.); es ist

Volkssage in ihrer ursprunglichen Form, die noch

keine bestimmten Namen ihrer Helden kennt und

noch keine bestimmte und klare Vorstellung von

dem Charakter der Tyrannis hat. Bei der weiteren

Entwicklung der Tradition wurde diese Tyrannis

nach griechischen Mustem ausgemalt: durch die

Hiilfe des niederen Voltes kommt ein Demagog

empor, missbraucht seine Gewalt zur Befriedigung

spateren Zuthaten noch in den jiingsten Daratel-

lungen abhoben. Wenn die Sage (noch bei Ci-

cero, von dem dies Ascon. Cornel, p. 68 ausdrtick-

lich hervorhebt, und Diodor) keine bestimmten

PersOnlichkeiten kannte, so konnten die Geschicht-

schreiber sich damit nicht begnilgen; aus der

Jungfrau schlechthin (virgo) wurde eine Verginia

und der erste, den die Liste der Decemvirn ver-

zeichnete, konnte leicht als deren Haupt und als

persCn'licher Begierden und wird deshalb von 10 der Held der Sage angesehen werden

denen selbst, die ihn erhoben hatten, wieder ge-

stiirzt. Diese Ausgestaltung der alten Sage diirfte

der Gracchenzeit angehoren, in der man ahn-

liche Dinge erlebt hatte, in der z. B. die ver-

fassungswidrige Verlangerung der Amtsgewalt in

ein zweites Jahr hinein von Tib. Gracchus ver-

sucht worden war. Damals hat ein Appius

Claudius, der Schwiegervater dieses Ti. Grac-

chus, die demokratische Bewegung auf das ent-

[Miinzer.]

124) CI. Demetrius, avdvnarog rfjg 'Ayatag xal

aQsofSfkvrrjgJ SefifaozovJ xai avnarQdTrjyog xal

inavoQ&<otr)g t&v iXev&eQtav sioXsmv , Vater der

Claudia Baebia Baebiana (Dittenberger-Pur-
gold Inschr. v. Olympia nr. 941), vermutlich

identisch mit dem Folgenden.

125) M. CI. Demetrius, Consular, legatus

Augustorum (Severus und Caracalla 198—211 n.

schie'denste unterstiitzt (vgl. Nr. 295) , und da- 20 Chr.) pro praetore von Pontus und Bithynien

mals schrieb Piso, der zu den heftigsten Geg-

nern der Bewegung gehorte, sein Geschichtswerk.

Auch die Endredaction der Magistratstafel, aiif

die die capitolinischen Fasten zuruckgehen, mag
in derselben Zeit erfolgt sein, als die Ponti-

ficalannalen zum Abschluss kamen und vornehm-

lich namhafte, angesehene Manner sich dem Stu-

dium der alteren Geschichte Eoms widmeten. Erst

ihre Nachfolger, die Annalisten der sullanischen

(CIG II 3771 Nicomedia), vielleicht Sohn des

Folgenden. Vgl, Nr. 124. [Groag.]

126) Tib. Cl(audius) Demetrius aus Nicomedia,

<t)(ir) efgregius), proefurator) Augfustoruni) n(o-

strqrum duorum) (ducenarius) episeepseos chorae

mferioris (imoxeipeeog rfjg %a>Qag x^g xdzo), d. i.

das Kiiatengebiet der Alpes Maritimae), Inschrift

aus Cemenelum CIL V 7870 und dazu vgl. lomm-
sens Bemerkungen. Er ist vielleicht der Vater

Zeit, haben dann den Consul Appius von dem 30 des Vorhergehenden , und daher wurde die In

Decemvir getrennt und die Erzahlung von dem

unnatiirlichen Ende wahrend des noch schweben-

den Processes "zweimal erzahlt, haben das Bild

des Appius mit neuen Farben ausgemalt und den

breiteren Hintergrund ausgefuhrt, von dem es

sich abheben sollte. Vielleicht giebt Livius im

wesentlicheu die Darstellung des Valerius Antias

und Dionys die des Licinius Macer wieder. Eine

selbstandige Stellung nimmt unter den erhaltenen

schrift nicht, wie Mommsen thut, dem 3., son-

dein dem 2. Jhdt. n. Chr. zuzuweisen sein; die

beiden Augusti waren also Marcus und Verus.

Der Ausdruck ducenarius ist daher auch nicht

titular, sondern als Bestimmung zu procurator

zu fassen, vgl. Mommsen St.-E. Ill 564 und
Hirschfeld Verw.-G. I 259.

127) Claudius Demianus, verbrecherischer

Mensch, den der Proconsul von Asien, L. Anti-

Berichten noch der Ciceros (rep. II 63) ein; er40stius Vetus,Jns Gefangnis setzte, Nero aber^zur

steht zwischen den Darstellungen der altesten ^ '

und der sullanischen Annalistik, ohne sich jedoch

mit der pisonischen niiher zu beriihren (vgl. das

ahnliche Verhaltnis bei der Geschichte des Sp.

Cassius oben S. 1749 Nr. 91). Dagegen sind die

sonstigen Erwahnungen der Geschichte des Appius

ohne eigenen Wert (Cic. fin. II 66. Liv. VI 20, 3.

Val. Max. VI 1, 2. Ascon. Cornel, p. 68. Suet.

Tib. 2. Flor. I 24, 2. Eutrop. 1 18. Ampel. 25, 2.

Belohnung fur seine Anklage gegen Vetus frei-

liess, 65 n. Chr., Tac. ann. XVI 10. [Stein.]

128) Claudius Demostratos, athenischer Ar-

chon, vgl. Demostratos. [v. Schoeffer.]

129) [Ti? CJlaudio Ti. f. Dextro . . . ri ite-

rum . . . aed. pi. [vix. a]mi. XXVII . . . us

Scombrio . . [ojptimo f(ecit). Aufschriffc einer

Urne, von den Herausgebern des CIL unter die

Senatoreninschriften eingereiht (CIL VI 31 700

Auct. de vir. ill. 21, 2. Pompon, Dig. I 2, 2, 24. 50 = 3873). Dass C. Senator gewesen ist, scheint

Zonar. VII 18 u. a.); hOchstens verdient noch er

wahnt zu werden, dass flber seinen Tod wieder

zwei Vcrsionen existierten, Selbstmord oder Hin-

richtung auf Befehl der Tribunen im Gefangnis

(vgl. Dionys. XI 46. 49 [Angabe der Verwandten].

Auct. de vir. ill. 21, 4). Eine Kritik der ver-

schiedenen Auffassungen des Decemvirats gehOrt

nicht hierher(vgl. iiber die diodorische F. Cauer

jedoch wenig wahrscheinlkh; war es der Fall, so

ist Zeile 3 vielleicht [quaestojri iterum zu er-

ganzen. [Groag.]

130) Claudius Didymus s. Didymos.
131) Claudius Diogenes aus AphTodisias, Se-

nator, Bruder des L. Claudius Attalus (Nr. 66)

und denonach Sohn des L. Antonius Claudius

Dometinus Diogenes, Oheim der Claudia Antonia

Tatiana (Nr. 403). CIG II 2819 b Add. p. 1115
Jahrb. f. Philol, CXXIX 171), wo es sich nur

um Appius Claudius handelt. Dessen Name, der 60= Le Bas III lo9/. II 2805a = Le Bas 111

in d,-r Liste der Decemvirn an der Spitze stand, 1615. II 2805b Aphrodisias. [Groag.]

132) Claudius Diognetus, Procurator Augusti,

Stellvertreter des Oberpriesters von Alexandria

in der Liste der Decemvirn an der Spitze

und die alte Sage, deren Grundmotiv zweimal in

der romischen Geschichte wiederkehrt (Lucretia

und Verginia), und deren Tendenz Mommsen
(St.-E, II 717, vgl. Ed. Meyer Eh. Mus. XXXVII
618, 1) scharf nnd richtig beurteilt bat, waren

die einfachen Elemente , die mit einander ver-

bunden wurden und die sich von den zahlreichen

(diaSe/jfiErog xtjv aQzifegJoovvtiv) unter Septimius

Severus ; ein von ihm an einen untergebenen Stra-

to»en gerichtetes Schreiben auf einem griechi-

schen Papyrus' Herm, XXIII (1888) 593 ist vom

24. Mai 197 datiert; vgl. U. Wilcken a. a. O.



600. Die Gattin eines Ti. Claudius Diognetus
Claudia Magna, setzt ihrer Grossmutter die ephe-
sische Inschrift CIL III 6087.

133) (M. Claudius) Dionysius (?), Freigelasse-
ner des (M. Claudius) Marcellus Aeserninus (Nr.
234), thessalischer Eunuch, der grosse Reichtumer
besass trod bedeutenden Einfluss erlangte. Von
ibm erzahlt Plin. n. h. Xn 12, dass er die Pla
tane nach Italien verpflanzt habe. Aus der An
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lasst sich wohl sohliessen, dass Dionysius das
wirkliche Cognomen des Mamies war. Um noch
grOsseren Einfluss zu gewinnen, liess er sich unter
die kaiserlichen Freigelassenen adoptieren (Plin.
a. a. O,), hiess daher dann Ti. Claudius Dionysius;
einem Mann dieses Namens wird die Grabschrift
CIL VI 15003 gesetzt. [Stein.]

134) Claudius Domitianus (KL Aofistiavo;)
athenischer Archon zwischen 129—138 n. Chr.,
CIA III 1111.

nutzt werden kann. Florus Hauptquelle ist Li-
vius; Orosms hinwieder schrieb fur die Geschichte
der germanischen Feldziige des Drusus den Plorus
aus, nicht etwa Livius selbst (vgl. C. Wachs-
muth Einleitung in das Studium der alten Ge-
schichte, Leipz. 1895, 121 und die dort ange-
gebene Litteratur; gegen G. Kossinna Westd.
Ztschr. IX 212, 35. A. Eiese ebd. 343; das rhei-
nische Germanien in der antiken Litteratur, Leipzspielung die Plinius auf seinen EeicMuxn^ 10^5™K^^THiSSS' JSb"lasst sich wohl sohliessen, dass Dionvsius das LXXXV IS mitcSwail ht^ltn5ie™:J£?*»:

135) CI. Domitillianus Proculus aus Sagalassos,
6 XQduorog avvxlrjTiHoe (Lanckororiski Stadte
Pamphyliens und Pisidiens II 229 nr. 212).

136) Ti. Clau(dius) Draco, [6 lauuQ]6zaioq
vnatixoQ, Sohn der Aelia Peithias (IGIns. I 95 a
Ehodos) und des Ti. CI. Hermias (Nr. 174), Bruder
der Sosipatra, Theonis und einer Dnbekannten
(Hermes IV 1870, 193 = Anc. Greek inscr. in
the Brit. Mus. Ill 200 nr. 562 Ephesos). Seine

TVVVT7 10 ;O~0 -»«« «. lit, watll HUGUi. J iUiX O.
IjAAXV 18 mit schwachen Grtinden; richtig diirfte
abersein [Asbach a. a. O. 23], dass Sueton und Eu-
trop denselben Auszug aus Livius beniitzt haben).
Zu verwerten sind auch Velleius und Valerius
Maximus, die von den crhaltenen Quellen der Zeit
nach am niichsten stehen, aber nicht zu den eigont-
lichen Geschichtsquellen zu zahlen sind. Magere
Notizen bieten Strabon, der Philosoph Seneca die

r a i.-~ -;""'«„ ^
eid

^
n
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Plinier
>
Plutarch, Josephus, die spateren

Lv. Schoeffer.] 20 Breviansten u. a. Horaz fiigte auf Veranlassung
s aus oa2alassos. des AnonstiiH apinon Ard T!a^ n„ nj „: .j._?des Augustus semen dreiBiinden Oden einen vierten

hinzu, um den siegreichen C. zu verherrlichen

;

far die Geschichte gewinnen wir freilich so gut
wie nichts daraus. Nicht unwesentliche Nach-
richten und Andeutungen verdanken wir endlich
dem Epicedion Drusi eines unbekannten Verfassers,
emem Trostgedicht an Livia anliisslich Drusus
Tod, Bahrens PLM I 97ff.

;
vgl. uber den Stand

der Prage nach dem Verfasser des Gedichts T euf

-

•,/r ,

,

.
—
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4r ^^ ^ K CL CaniniusSe-SOfel-Schwabe Litt.-Gesch. 15 25^5 und untenverus (Nr. 99). [Groag.j
137) Claudius Drusus, verderbte Lesart bei

Suet. Tib. 2: Claudius Drusus, statua sibi dia-
demata ad Appi Forum posita, Italiam per eli-
entelas oeeupare temptavit; vgl. Appius Claudius
Caecus (Nr. 91). [Miinzer.]

138) (Claudius) Drusus, Sohn des spateren
Kaisers Ti. Claudius Nero Germanicus (Nr. 256)
und der Plautia Urgulanilla. Im J. 20 n Chr„ j n ,°~ ' ,

"" " "" " ^IU - geseiinen mscnruien ist mcnt sehr eross was he

Z£IciiTKilSt^^St^^^l.^^ erkl,4
S

ist

Wa
V^

Art. Consolatio ad Liviam. Erwiihnt sei, dass
Drusus Feldziige in Germanien in den nicht er-
haltenen bella Germaniae des alteren Plinius be-
handelt waren (Plin. epist. Ill 5). Eine voll-
standige und iibersichtliche Zusammenstellung der
auf die germanischen Kriege beziiglichen Nach-
richten bei A. Eiese Ehein. Germ. 48—60.

b) Inschriften. Die Zahl der zu Ehren des C.
gesetzten Inschriften ist nicht sehr gross, was bei

mals noch im Kindesalter stehend, einander zu
kiinftiger Ehe bestimmt; spater (zwischen 23 und
31) fand auch die offlcielle Verlobung statt, doch
starb der Knabe schon wenige Tage nachher in
Pompeii (Tac. ann. Ill 29. Suet. Claud. 27. Dio
LX 32, 1; vgl. Nipperdey-Andresen zu Tac
ann. IV 7). In der Inschrift CIL XIV 3607 wird
P. Plautius Pulcher, der Bruder der Urgulanilla, als
avoneulus Drusi Ti. Claudi Caesaris August!
ftit bezeichnet. [Groag.]

139) Nero Claudius Drusus, gewShnlich Drusus
der Altere genannt, Stiefsohn des Augustus und
Bruder des Kaisers Tiberius.

I. Quellen. a) Schriftsteller. Den ausfiihr-
hchsten Bericht fiber ihn und seine Thaten flnden
wir bei Dio. dessen Erzahlung jedoch keineswegs
luckenlos und sachlich nicht immer zuverliissig
ist, Zonaras hier zu citieren . der ja nur einen
sehr diirftigen Auszug aus Dio bietet, ist uber

ausser den Indices zum CIL namentlich die atti-
schen Inschriften der mit seinem Cult betrauten
Priester. Hervorzuheben ist CIA III 443 Eh
Mus. XLV 612.

'

c) Miinzen und Bildwerke. Die wenigen er-
haltenen Miinzen mit dem Namen oder dem Kopf
des Drusus bei Eckhel VI 176—178. Cohen
12 220—222. Ebendort Eestitutionsmiinzen aus
claudischer und flavischer Zeit, s. u. Mionnet

50 III 70f. nr. 82. 219 nr. 1222f. Die Sculpturen,
die — durchweg ohne geniigende Sicherheit —
dem Drusus zugeschrieben werden, bei J. J. Ber
nouilli Eomische Ikonographie II 1 (1886)
209—216. h

d) Moderne Litteratur. Uber Drusus Feldziige
in Germanien hat sich seit langer Zeit eine reiche
Litteratur angesammelt, Wenige PersOnlichkeiten
der rOmischen Kaisergeschichte sind so haufig
wie C. der Gegenstand einer vaterlandischeu Local-fliio ;,. t- •

i. i
.= --—-— »!,...„.,, m uuci- „iC o. uel uejfeiisLanu emer vaterianaischen ljocal-

flus slg;.
Livius hat in den letzten Biichern seines 60 forschung geworden. deren Ergebnisse zumdstGeschichtswerkes die Feldziiire He= nm=„ v> _ ;„ —:„j:..i.„_ t^..:-,. ..-l..:^. \ ' ™ .
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Geschichtswerkes die Feldziige des Drusus be-
schrieben, wie wir aus den lapidaren Satzen der
Periochae erkennen; das wenige, was sich hier
flndet, ist immerhin wertvoll. Erganzend kommt
hinzu Sueton in der Biographie des Claudius und
Tacitus an einigen Stellen der Annalen, sowie
ilorus, der manchss sonst unbekanntes Detail
uberhefert, aber nur mit iiusserster Vorsicht be-

in periodischen Drurkschriffen der Piheingebiete
niedergelegt sind. Namentlich enthalten die ein-
zelnen Jahrgiinge der Rheinischen Jahrbiicher eine
grosse Zahl einschlagiger Aufsatze. Besonders
hervorgehoben zu werden verdient J. Asbach
Die Feldzuge des Nero Claudius Drusus, Ehein.
Jahrb. LXXXV 14—30. Andere Darstellungen

;

M. F. Essellen Geschichte der Sugambern, Leip-

] zig 1868. A. Dederich Die Feldziige des Drusus
i

! mid Tiberius im nordwestl. Germanien, Koln und
Neuss 1869, 1—108. Watterich Die Germanen
des Rheins, Leipzig 1872, 103—122. A. F. Abra-
ham Zur Geschichte der germ, und pannon. Kriege
unter Augustus, Berlin 1875, 1—7. Wieters-
heim-Dahn Geschichte der Volkerwanderung
I (1880) 76—82. P. Seyffert Quaestiones ad
Augusti bella Germanorum criticae. Diss. Erlangen
1887. G. Zippel Die romische Herrschaft in
Illyrien, Leipzig 1877, 247—270. H. Schiller
Geschichte der rom. Kaiserzeit I (Gotha 1883)
183. 215—219. Eanke Weltgeschichte IH 1,

8—15. MommsenR. G.V15f. 24— 31. E. Klebs
Prosopogr. imp. Rom. I 365ff. nr. 689.

II. Leben und Thaten. a) Name. Sein
Vorname war anfangs Decimus; er hiess also ur-
spriinglich D. Claudius Drusus; spater — es
muss dies friihzeitig geschehen sein, doch wissen
wir nicht, aus welchem Anlass — erhielt er statt
dessen das Praenomen Nero (Suet. Claud. 1), das
bis dahin als Cognomen von dem jiingeren Zweig
der patricischen Claudier gefuhrt worden war,
dem er angehOrt (vgl. Suet. Tib. 1. Gell. XIII
23, 8). Nero Claudius Drusus heisst er daher
correct auf Inschriften, wie z. B. CIL V 4310. VI
457. XI 1165. CIA III 443. Dittenberger und
Purgold Inschriften von Olympia, nr. 369. Rh.
Mus. XLV 612 und bei Dio ind. 1. LV; mit Um-
stellung des Vornamens Dio XLVIII 44, 4. Sonst
wird von den Schriftstellern bisweilen der Vor-
name (Veil. II 95, 2. 97, 2. Tac. ann. I 3. Flor.
II 22, 4; vgl. auch Eckhel VI 178) oder der
Gentilname (Suet. Tib. 4. Plin. epist. Ill 5, 4)
weggelassen. Noch haufiger, und zwar sowohl
von Schriftstellern, als auch auf Inschriften wird
er bios Drusus genannt, also gerade so wie der
Sohn des Kaisers Tiberius

,
genannt der jiingere

Drusus, bei dem jedoch Drusus Vorname ist,

wahrend bei C. Drusus als Beiname fungiert.
Hingegen ist Nero bei ihm Vorname, wahrend er
bei seinem Bruder Tiberius, dem spateren Kaiser,
und bei seinem Sohn, dem spateren Kaiser Clau-
dius, das Cognomen bildet. Vollig gleiche Namen
wie C. fuhrt nur Kaiser Nero naeh seiner Adoption
durch Kaiser Claudius, ist aber durch den Titel
Caesar recht wohl von ihm zu unterscheiden (vgl.

Dittenberger Herm. VI 132f.). Da der Name
Nero bei C. eine andere Stellung als bei seinem
Bruder Tiberius hat, ist die Zusammenfassung
beider als Nerones (Hor. oarm. IV 4, 28. Consol.
ad Liv. 1. 145. 149. 383) uncorrect, Infolge seiner
Siege in Germanien wurde er vom Heere zum
Imperator acclamiert, und nach seinem Tode wurde
ihm vom Senat der Siegerbeiname Germanicus
verliehen (s. u. Ill), so dass auf den nach seinem
Tode gepragten Miinzen sein vollstandiger Name
lautet : Nero Claudius Drusus Germanicus imp(e-
ratorj. Inschriften, wo er bios Nero Claudius
Drusus Germanicus genannt wird, z. B. CIL
VI 31273 = Dessau 148. IX 2443. Not. d. scavi

1897, 104. Drusus Germanicus CIL II 2038.
IX 3304 und auf vielen Inschriften des Kaisers
Claudius; feriier Tac. hist. V 19: Germ. 34. Strab.
VII 291. Senec. ad Polvb. 15, 5. Val. Max.
IV 3, 3.

b) Abstammung und Jugend. C. war der Sohn
der Livia Drusilla und des Ti. Claudius Nero.
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Livia trennte sich im J. 716 = 38 von ihrem Ge-
mahl, der sie, den Bitten Octavians mehr ge-
zwungen als freiwillig folgend, diesem als Gattin
iiberliess. Um diese Zeit war sie schon schwanger,
und nach drei Monaten gebar sie im Hause Octa-
vians ihren zweiten Sohn Drusus. So entstand
damals der Spottvers, dass dem Glucklichen schon
nach dreimonatlicher Ehe Kinder geboren werden,
und es fehlte selbst nicht an dem bosen Ger»chte,

10 dass Drusus doch der natiirliche Sohn Octavians
sei (Suet. Claud. 1 ; Aug. 62; Tiber. 4. Dio XLVIII
44, 2. 4. 5. Veil. II 79, 2. 94, 1. 95, 1. Tac.
ann. I 10. V 1. Porphyr. ad Hor. carm. IV 4,
27 p. 127 Meyer; in der Epit. de Caes. I 26 wird
irrtiimlich behauptet, dass beide Sohne Livias
schon am Leben waren, als sie Octavian heiratete).
Vielleicht um dieses Geriicht zu zerstreuen, schickte
Octavian den Drusus sogleich nach seiner Geburt
seinem leiblichen Vater zuriick und bemiihte sich,

20 dieses Vorgehen durch die acta urbis moglichst
publik zu machen (Dio XLVIII 44, 5). So wird
Drusus auch auf Inschriften Ti.

f. genannt, z. B
CIL V 8003. IX 2443. CIA III 443.

Er stammte also vaterlicherseits von den
Claudii Nerones ab, gehflrte aber auch durch seine
Mutter der claudischen Familie an , und • zwar
ihrem alteren Zweig, den Claudii Pulchri. Denn
Livia Drusilla war die Tochter des Appius Clau-
dius Pulcher, der von einem Livier adoptiert wurde

30 und daher dann M. Livius Drusus Claudianus
hiess (CIL IX 3660f. = Dessau Inscr. sei. 124.
Athen. Mitt. IX 257). Durch ihn ist das bei
einem Zweige der Livier ubliche Cognomen Drusus
auf seinen Enkel C. tibergegangen (Consol. ad
Liv. 146. Suet. Tib. 3; vgl. A. Holder Altcelt.

. Sprachschatz s. v. Drusus). Als Sohn der lulia— so hiess bekanntlich Livia nach ihrer durch
Augustus Testament erfolgten Adoption in die
Gens lulia — wird C. genannt CIL XI 1165.

40 Als Ti. Claudius Nero starb, setzte er Oc-
tavian zum Vormund iiber seine Sohne Tiberius
und Drusus ein (Suet. Tib. 4. Dio a. a. O. ; aus
Suet. Tib. 6 verglichen mit c. 5 folgt, dass sein

Tod zwischen 720 = 34 und 722 = 32 erfolgte),

und so wurden die beiden Knaben im Hause ihres
Stiefvaters erzogen (Dio a. a. O.; sehr haufig
findet sich die Erwiihnung des Bruderpaares als

Stiefsohne des Augustus; vgl. Consol. ad Liv.

209, wo Drusus der Pflegesohn, alumnus, ge-
50nannt wird; falschlich bezeichnet Oros. VI 32,

12 beide als Adoptivsflhne des Augustus; bios
Tiberius wurde spater von Augustus adoptiert).

Augustus hing mit grosser Lie be besonders
an Drusus, und sowie er es fur Tiberius gethan
hatte, beantragte er spater, im J. 735 = 19, im
Senat, auch dem Drusus den Antritt der Amter-
laufbahn fiinf Jahre voir der gesetzlichen Zeit
zu gestatten (Dio LIV 10, 4; vgl. LIII 58, 4.

Tac. ann. Ill 29 1. So scheint Drusus schon im
60 folgenden Jahr 736 = 18 die Quaestur bekleidet

zu haben (aus Tac. a. a. O. geht hervor, dass
es sich dem Augustus bei seinem Antrag auch
mn die Erlassung des Vigintivirats handelte. und
demnach ist die Angabe bei Suet. Claud. 1 ge-
wiss unrichtig, dass Drusus erst wahrend des
rhaetischen Krieges-Quaestor gewesen sei). Uber
seine Thatigkeit in Rom in den nachsten Jahren
ist weiter nichts bckannt, als dass er im J. 738
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= 16 gemeinsam mit Tiberius die Ausrichtung einigt, eine Verbindung, die bis ins 2. Jhdt. be-

von Gladiatorenspielen ubernahm. Unmittelbar stehen blieb, und war anfangs einem Praefectus

danach ging Augustus nach Gallien (vgl. Veil. (CIL IX 3044 = Dessau 2689; vgl. 0. Hirsch-

II 97, 1), begleitet von Tiberius, der damals Praetor feld S.-Ber. Akad. Berl, 1889, 425 und CIL XII

war, und dessen Functionen nun Drusus ausiibte, p. 20, dagegen v. Domaszewski Corr.-Bl. d.

Dio LIV 19, 6. westd. Ztschr. XVII 80—82), spater einem Pro-

c) Der Krieg in den Alpenlandern. Seine curator (Tac. hist. I 11. ITI 5) unterstellt, vgl.

ersten kriegerischen Lorbeeren holte sick Drusus Marquardt St. -V. I 2 288. Mommsen CIL III

im Kriege gegen die Ehaeter im J. 739 = 15. p. 706f.; Ephem. epigr. IV p. 518ff. Euggiero

Den Anstoss zu diesem Kriege boten die Alpen- 10 Dizion. epigr. I 432. Dass unter den damals

voTker durch Wiederholung der alten Eaub- und besiegten YOlkerschaften auch Noriker gewesen

Plimderungsziige nach Italien, bei welchen sie seien, und dass aus demselben Anlass die Pro-

mitbarbarischerGrausarakeitvorgingen. Zunachst vinz Noricum 'eingerichtet worden sei, ist kaum

erbielt Drusus allein von Augustus den Auftrag, richtig ; die Erwahnung der Noriker bei Strab.

sie zu bekampfen. Ein rascher Sieg, den er iiber IV 206 (vgl. Zippel 272). Veil. II 39, 3 und

sie in den tridentinischen Alpen erfocht, trug ihm Eufus brev. 7, desgleichen die Benennung helium

die ornamenta praetoria ein (Dio LIV 22, 1-3. Noricum bei Flor. a. a. 0. geht aller Wahrschein-

33 3 darauf nimmt auch die obenerwahnte zum lichkeit nach auf die im vorhergehenden J. 738

Teil unrichtige Notiz Suet. Claud. 1 Bczug). Der = 16 erfolgte Unterwerfung dieses Volkes durch

Sieg war wohl entscheidend, bewirkte aber nicht 20 P. Silius (Nerva), Dio LIV 20, 2, zuruck. Auch

eine dauernde Abhilfe gegen die Einfalle der sind die Noriker unter den von Augustus besiegten

Ehaeter, die auch Gallien bedrohten. So wurde 46 (?) AlpenvOlkern auf der Inschrift des Tro-

Tiberius von Gallien aus, das er damals ver- paeum Augusti (CIL V 7817 = Plin. n. h. Ill

waltete (s. o. ; vgl. auch Suet. Tib. 9), denselben 136f.) nicht aufgezahlt, es sei denn, dass die dort

Feinden entgegengeschickt (Dio LIV 22, 3) und genannten Ambisonles identisch seien mit den

begann im Verein mit Drusus einen wohlorgani- norischen Ambisontii, von denen Ptolem. II 13,

sierten Feldzug. Drusus zog das Thai der Etsch 2 spricht, was jedoch keineswegs sicher ist (vgl.

(pons Drusi wird eine Ortlichkeit auf der Tab. Mommsen CIL III p. 588 gegen Zippel 256f.

Peut. segm. Ill genannt, wahrscheinlich in der Ihm o. Bd. I S. 1800; A. Holder Altkelt. Sprach-

Nahe der Eisackmiindung ; vgl. Mommsen CIL 30 schatz s. v. nimmt an, dass die Ambisontii erst

V p. 938) und des Eisack (Isargus in der Consol. spater zu den Norikern gerechnet worden seien).

ad Liv. 386, die lsarei CIL V 7817, 5) auf- Dort wo Drusus im Kampfe gegen die Ehaeter

warts und besiegtc die Bundesgenossen der Ehaeter, miihselig in den Alpen vorgedrungen war, konnte

die Breuner, Ucenner (vgl. Eossbach zu Elor. er nach Beendigung des Krieges eine ordenthche

II 22, 4 p. 169), Chenauner und andere Volker- Strasse anlegen lassen, die von seinem Sonne,

schaften (vgl. Zippel 263); Tiberius wandte sich dem Kaiser Claudius, neugebaut und nach ihm

gegen die Vindeliker, die er durch eine rasche via Claudia (Augusta) benannt wurde. Sie fiihrte

tlberfahrt liber den Bodensee erschreckte und in in der claudischen Zeit in einer Lange von 350

einem Kampfe zu Wasser besiegte, worauf er bis Millien vom Po und von Altinum aus durch das

an die Donauquellen vorriickte und nach kleineren 40 Thai der Piave und Brenta (Val Sugana) m das

Gefechten die Entscheidung durch einen Sieg iiber Etschthal und reichte in ihrer Fortsetzung, wahr-

die Bhaeter herbeifuhrte. Urn die Gefahr einer scheinlich fiber Augusta Vindelicum, bis an die

neuerlichen Erhebung des Volkes abzuwenden. Donau (CIL V 8002f.; vgl. Mommsen ebd. p. 938

wurde der grOsste Teil der waffcnfiihigen Mann- und R, G. V 18f. Itin. Ant. p. 280f. Wess.

schaft gefangen abgefiihrt und nur die zur Be- Partsch Ba. I S. 1608f. Euggiero Dizion.

bauung des Bodens unbedingt notwendige Be- epigr. I 427. II 289).

volkerung im Lande zuriickgelassen (Dio LIV 22, Das erwabnte gewaltige Denkmal der Tropaea

41'. Strab. IV 206. VII 292. Suet. Tib. 9. Flor. Augusti beweist, wie dankbar es die Bewolvner

a a. 0. Hor. carm. IV 14, 9—13. Consol. ad Oberitaliens empfanden, dass den bestandigen

Liv. 15. 175; anders fasst Zippel 267ff. den 50 rauberischen Einfallen der Alpenyolker ein Ende

Gang der Ereignisse auf). Die Schwierigkeit der gesetzt worden war. Gegen die von Zippel

Besiegung der wilden Bergvolker, die uberdies 251ff. ausgesprochene Ansicht, dass hier nur die

im Laufe eines einzigen Sommers durchgefiihrt in den Jahren 16—14 v. Chr. besiegten Alpen-

wurde (Strab. IV 206), schildert Veil. H 95, 1. 2; volker genannt seien. vgl. Mommsen z. St. Ahn-

vgl auch 90, 1. 104.4. 122.1 und Hor. sowie Flor. lich riihmt sich Augustus im Mon. Anc. Lat. 5,

a a. 0. Die Entscheidungsschlacht. die von Tibe- 12-14 = Graec. 14, 7-9 (vgl. Mommsen z. St.

rius geschlagen wurde. fallt auf den 1. August 739 p. 104), alle Volker vom adnatischen bis zum

= 15 (Hor. IV 14. 34ft'.. vgl. mit CIL I* p. 244. tyrrhenischen Meer unterworfen zu haben.

248. 323. Oros. VI 19. 16. Macrob. sat. I 12. 35; Vor allem war man in Bom Tiber den sieg-

s. Mommsen Herm. XV 112; ausserdem findet60reich beendigten Feldzug erfreut, und Horaz. der

sich die Besiegung der Ehaeter und Vindeliker die ersten drei Biicher earmina schon heraus-

erwahnt Hor. carm. IV 4. 17f. Epit. de Caes. gegeben hatte, schrieb auf Veranlassung des Au-

I 7. Oros. VI 21. 12). Aus den Landern der gustus ein viertes, in welehem er diese Siege

untcrworfenen Volker wurde eine neue romische verherrlichte (Suet. vit. Hor. p. 46 Eeiff. Por-

Provinz gebildet, Ehaetia mit Vindelicia (Liv. ptayr. in Hor. carm. IV 1, 1 p. 121 Meyer)
;

aller-

perioch. 138. Veil. II 39,3. Suet. Aug. 21 ; vgl. dings gilt dies nur von der vierten und vier-

Plin. n. h. IV 98. Eutrop. VII 9). Diese Pro- zehnten Ode dieses Buches.

vinz wurde zunachst mit der vallis Poenina ver- d) Statthalterschaft in Gallien. Als Augustus
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im J. 741 = 13 nach dreijahrigem Aufenthalt in der gemeinsame Landtag der drei gallischen Pro-
Gallien (Belege bei Gardthausen Augustus und vinzen versammelte. Der Vorsteher dieses Heilig-

seine Zeit [Leipz. 1896] II 2, 648; vgl. Momm- turns, stets ein Mann aus einheimischemgallischem
sen Res gestae d. Aug. a 49) nach Rom zuruck- Stamm, war zugleich Vorsitzender des Landtags
kehrte, setzte er, da auch Tiberius zu Beginn des und nur ein Jahr im Amt; als ersten Priester

folgenden Jahres seinen ersten Consulat in Eom nennt uns Liv. perioch. 139 den Aeduer C. lulius

antrat, Drusus als Statthalter der neu organi- Vercondaridubnus (vgl. im iibrigen zur Einrich-

sierten tres Oalliae ein, Dio LIV 25, 1, weil tung der Ara Hirschfeld a. a. 0. p. 227ff.;

wahrscheinlich schon zu jener Zeit ein Angriffs- Lyon in der Romerzeit, Wien 1878, 16f. Des-
krieg gegen die Germanen in Aussicht genommen lOjardins a. a. 0. Gardthausen II 2, 364ff.

wurde. In seiner Eigenschaft als Legat des Au- Marquardt St.-V. I* 269f.).

gustus in Gallien hat Drusus dann die Kriege Es war dringend notwendig gewesen, die Gal-

mit den Germanen gefuhrt. tTber die Verbindung lier zur Euhe zu bringen ; denn schon hatten sich

Galliens mit Germanien in der friiheren Kaiser- die Germanen, und zwar zunachst die Sugambeni,
zeit vgl. Marquardt St.-V. 12 267f. 27 Iff. und deren Unzufriedenheit und die Abwesenheit des
die dort verzeichnete Litteratur. Mommsen E. Augustus zunutze gemacht und hatten unter ihrem
G. V 29 ; speciell fiber Drusus Stellung A. W. Kflnige Maelo (Strab. VII 291. Mon. Ancyr. Lat.
Zumpt Studia Romana, Berlin 1859, 118. Dass 6, 3; Graec. 17, 3f. und dazu Mommsen p. 140;
seine Residenz Lugudunum war, ersehen wir unter Watterich a. a. 0. 99, 1 bezieht die Notiz
anderem daraus, dass sein Sohn, der spatere Kaiser 20 Strabons auf den Krieg unter Lollius) den Ehein
Claudius, dort am 1. August 744 = 10 geboren iiberschritten und den Krieg begonnen. Ihnen
wurde, Suet. Claud. 2. Sen. ludus de morte Clau- zog nun Drusus entgegen und brachte ihnen beim
diae 6. tlbergang fiber den Ehein eine schwere Nieder-

Eine der Aufgaben des Drusus in Gallien be- lage bei (Dio a. a. 0.).

stand in der Abhaltung des Census (Liv. perioch. e) Die Feldzfige in Germanien. a. 742 = 12.

138), der sich von dem schon frfiher, im J. 727 Er selbst gieng zunachst an den unteren Rhein,
= 27 (Liv. perioch. 134. Dio LIU 22, 5), ver- durchzog die Insel der Bataver und das Land der

ffigten wahrscheinlich dadurch unterschied, dass Usipier und gelangte hierauf ins Gebiet der Su-

nun zum erstenmal mit der Volkszahlung auch garabern , das er verwiistete. Dann segelte er

eine Schatzung verbunden war. Denn Kaiser 30 den Ehein abwarts und unterwarf die Friesen,

Claudius, der fiber diese Dinge doch unterrichtet wie es scheint , weniger durch Gewalt als durch
sein musste, sagt in seiner Rede fiber das ius Massigung, indem er ihnen einen ihrer Armut
honorimi der Gallier (CIL XIII 1668 n 35ff.): entsprechenden geringen Tribut auferlegte (Tac.

patri meo Druso Qermaniam subigenti tutam ann. IV 72) , so dass er sie sogar zum Heeres-

quiete sua securamque a tergo praestiterunt et dienst in einem Zuge gegen die Chauken heran-

quidem cum aid) census novo turn opere et inad- Ziehen konnte. Diese wollte er von der Seeseite

sueto Callis ad bellum advoeatus esset. Auch her angreifen und liess daher einen Canal bauen,

ergiebt sich dies daraus, dass die Gallier diesmal der vom Ehein zur Issel, in die Zuyder-See und
unwillig darfiber waren, so dass Drusus sie nach weiterhin in die Nordsee fiihrte (Tac. ann. II 8
Lugudunum berief und dort besiinftigte (Liv. 40 fossa Drusiana. Suet. Claud. 1 [fossae] Dru-
perioch. 139. Dio LIV 32, 1), ein Umstand, den siiiae; es ist die Strecke zwischen Rhein und
C. freilich, nach der Tendenz seiner Rede, be- Issel, die von Westervoort bis Doesborgh Teicht;

schonigt; vgl. auch E. Desjardins Geogr. hist. vgl. Dederich a. a. 0. 13— 16; J. Asbach Ehein.

et adm. de la Gaule Romaine III (Paris 1885) Jahrb. LXXXV [18881 16 vermutet wohl richtig,

151, 3. dass dieser Canal von Drusus nur vollendet wurde).

Der Vorwand zur Berufung der Gallier nach So schiffte er die friesische Kiiste entlang, er-

Lugudunum war die Griindung der ara Romae oberte die Insel Byrchanis (Burcana = Borkum

;

et Augusti gewesen. Die Einweihung dieses Hei- Strab. VII 291) und fuhr dann in die Ems ein,

ligtums fand 742 = 12 statt, und zwar am 1. Au- wo er die Bructerer besiegte (Strab. VII 290)

;

gust, dem Jahrestag der Eroberung Alexandrias 50 es ist kein Grund, diese Nachricht mit Watte-
und der Entscheidungsschlacht gegen die Alpen- rich 109 zu bezweifeln. Darauf segelte er an
volker (s. o.; fur die Kenntnis des richtigen Jahres der Kttste weiter bis zur Wesermundung, urn die

sind wir auf die verlassliche Angabe bei Livius, Chauken anzugTeifen. Aber auf der Eiickfahrt

mit dem Dio stimmt, angewiesen ; Suet. Claud. 2 geriet er mit seiner Flotte in Gefahr, da bei einer

giebt nur das richtige Tagesdatum an, das auch unvermutet rasch eintretenden Ebbe die Schiffe

mit dem Geburtstag des spateren Kaisers Claudius auf den ihnen unbekannten Untiefen festsassen.

zusammenfallt, irrt aber hinsichtlich des Jahres

;

Nur mit Hilfe der Friesen wurde er geretteti, und
diese Annahme ist, wie Hirschfeld CIL XIII da mittlerweile der Winter angebrochen war, setzte

p. 227 mit Recht betont, einleuchtender als die er den Kampf zunachst nicht fort, sondern begab
von der Einweihung und volligen Herstellung zu60 sich nach Rom (Dio LIV 32, 2. 3|.

zwei verschiedenen Zeitpunkten, Desjardins III Drusus Fahrt in der Nordsee ist von den Zeit-

186ff. Gardthausen II 2, 366, 18ff. ; vgl. auch genossen als ein bedeutsames Wagestiick bewun-
Gregor. Turon. hist. Franc. I 18 = Migne Patrol. dert und wiederholt geriihmt worden , und inso-

Lat. LXXI 173, Cuius [sc. Augusti] nono decimo fern mit einer gewissen Bereehtigung , als er in

imperii anno Lugdunum Qalliarum urbem eon- der That der erste romische Feldherr war, der

ditam manifestissime reperimus). Fortan war sich den Gef'ahren-des noeh unbekannten Oceans
diese Ara nicht nur der religiose Mittelpunkt des aussetzte (Suet. Claud. 1. Tac. Germ. 34; vgl.

Landes, sondern auch der Ort, an welehem sich ann. II 8. Strab. VII 291; mit Unrecht aber ist



2711 Claudius Claudius 2712

das Gedicht des Albinovanus Pedo auch auf Dru-
sus Meerfahrt statt auf den Schitfbruch seines

Sohnes Germanieus bezogen worden, vgl. Th.
Bergk Augusti rerum a se gestarum index [Got-

tingen 1873] 97, 2. 0. Haube Beitrag zur
Kenntnis des Albinovanus Pedo. Progr. Fraustadt
1880, 5f. Detlefsen Herm. XXXII 196—200;
an anderer Stelle gedenke ich dies naher zu be-
griinden).

werden kann) geriet er in einen Hinterhalt und
wurde in einer engen Schlucht von den Germanen
(Ghauken?) iiberfallen. Aber die Lassigkeit der
siegestrunkenen Feinde verschaffte ihm nach einem
verzweifelten Kampfe den Sieg (Dio LIV 32, 2.

3 ; das bOse Omen, dessen Dio hier gedenkt, wird
von Plin. n. h. XI 55 und Obseq. 72 ausfiihr-

licber erzahlt). So gelangte er, von den Geg-
nern nicht mehr belastigt, an den Rhein zuriick

In Rom wurde er zum Praetor urbanus fur 10 und errichtete zwei Castelle, eines an der Lippe,
das folgende Jabr 743 = 11 gewahlt, nachdem
er, wie erwahnt, schon fruher durch die orna-
menta praetoria ausgezeichnet worden war (Dio
LIV 32, 3; die Richtigkeit der Uberlieferung aoxv-
r6/M>; ergiebt sich schon aus dem Text selbst,

wird aber noch weiter bestatigt durch 35, 5 und
34, 1, wo ausdracklich von Drusus Praetur die Rede
ist; Boissevin z. St. weist mit Recht auf die

Analogie zur Laufbahn des Tiberius hin; Suet.

wo der Pluss Aliso einmiindet , ein anderes im
Gebiete der Chatten, am Taunus (Dio LIV 33, 1.

Tac. ann. I 56; wahrscheinlieh mit diesem iden-

tisch ist das bei Ptolem. II 11, 14 erwahnte "Aqx-
xavvw [die Identificierung mit der Saalburg ist

sehr zweifelhaft; vgl. Jacobi Das ROmercastell
Saalburg, Homburg 1897, 56]; v. Veith Fest-
schrift d. Rhein. Jahrb. 1891, 107—128 versucht
in Bezug auf diesen Feldzug des Drusus topo-

Claud. 1 sagt ungenau, dass Drusus sogleich nach 20 graphische Festlegungen von zweifelhaftem Wert)
der Praetur Consul wurde; vgl. auch Klebs Pro
sopogr. I 366f.).

0. 2. Feldzug, 743 = 11. Im Friihling dieses

Jahres nahm er den Feldzug gegen die Germanen
wieder auf, indem er den untern Rhein iiberschritt.

Diesmal wurden die Usipier vollstandig unter-

worfen ; dann liess er iiber die Lippe eine Briicke

schlagen und zog siidwarts gegen das Volk, das
er fruher ebenfalls nur vorlaulg bestraft hatte,

Nun wurden ihm die Ehren des Triumphs vom
Senat zuerkannt; er hielt zu Pferd seinen Einzug
in Rom, feierte aber nicht den Triumph selbst,

da dies Augustus nicht zuliess , sondern musste
sich mit der Ovation und den Triumphalornamen-
ten begnugen (vgl. Mommsen St.-R. is 466).

Nach Ablauf seiner Praetur und nach Ausrichtung
glanzender Spiele (Dio LIV 34, 1) wurde ihm der
Proconsulat verliehen. Die Annahme des Titels

^emacht durch die Kampfe dieses Stammes mit
den Chatten, die sich ihnen bei ihrem Einfall ins

rOmische Gebiet nicht hatten anschliessen wollen
(vgl. Strab. VII 291). Drusus fand bei der Be-
setzung ihres Gebietes nicht den geringsten Wi-
derstand und konnte ohne Blutvergiessen durch
ihr Land und das der Tenderer und der Chatten
(Liv. per. 140. Flor. II 30, 23 = Oros. VI 21,

15; das folgende bezieht sich auf den letzten Feld-

hatte, gestattete Augustus ihm ebensowenig wie
dem Tiberius (Dio LIV 33, 4. 5; vgl. 32, 1. Suet.

Claud. 1; vgl. Mommsen St.-R. is 126, 1). Der
Kaiser selbst aber vermehrte nach diesem Siege
die Zahl seiner Imperatorenacclamationen (Dio
a. a. O.); er heisst in den Jahren 743 und 744 imp.
XII (Mommsen Res gestae d. Aug. 2 14). Spater
aber, wahrscheinlieh im J. 745 = 9, in welchem
auch Tiberius zu erstenmal Imperator genannt

zug des Drusus; anders J. Asbach Rhein. Jahrb. 40 wird (Mommsen a. a. 0.), erhielt doch auch
LXXXV 1888, 14—30, indem er von den Nach- Drusus diesen Titel (Tac. ann. I 3; bei Flor. II
richten des Floras ausgeht und sich auf dessen
Autoritat stiitzt gegenuber Dio, dem wir doch
allein eine chronologische Feststellung von Drusus
Feldziigen verdanken; schon fruher ist diese An-
nahme von Dederich 53—59 aufgestellt worden,
dessen Darlegung auch in Hinsicht des dritten

Feldzuges willkurlich und kaum richtig ist; fiber

haupt ist von den meisten Forschern mit Unrecht
die Nachricht des Floras vom Obermut derGer-50bei Suet. Aug. 61 zu corrigieren, wonach Octa

(Ta

30, 30 ist das Wort imperator wohl nicht in

pragnanter Bedeutung gebraucht), der auch auf
den Munzen (Eckhel VI 176f. Cohen 12 220ft.)

und Inschriflen (CIL V 3109. IX 2443) erscheint.

In demselben Winter starb Augustus Schwester
Octavia und Drusus hielt ihr die Laudatio (Dio
LIV 35, 5. Liv. perioch. 140; daraus ergiebt sich

die Zeit unzweifelhaft, es ist daher die Angabe

manen [s. u.] auf den Uberfall von Arbulo be-

zogen worden; G. Kossinna, Westd. Zeitschr.

XIX 208f., irrt, wenn er annimmt, dass bei Flo-

ras II 30, 24 Suebi fiir Chatti gebraucht ist, da
eben unmittelbar vorher von den Chatten selbst

die Rede ist) bis an die Weser marschieren, wo
er die Cherusker zu bekampfen vorhatte (Dio LIV
33, 1) ; sie wie die Chauken an der unteren Weser
wurden geschlagen (Liv. perioeh. 140). Die Chat-

vias Tod erst ein Jahr spater fiel).

y) 3. Feldzug, 744 = 10. Im darauffolgenden
Friihling 744 = 10 begann er den dritten Feldzug
gegen die Germanen. Diesmal waren es die

Chatten, die, wie erwabnt, unzufrieden iiber die un-
freiwillige Veranderung ihrer Wohnsitze waren
und sich, wieder mit den Sugambern vereint, er-

hoben. Hire Unterwerfung gelang in diesem Jahre
noch nicht. Drusus zog aber nach einigen Er-

ten, welche anfangs froh daruber waren , dass60folgen fiber sie gemeinsam mit Augustus, der
Drusus ihre Feinde, die Sugambern, von dem Kampf
gegen sie ablenkte, wurden nun sehr gegen ihren

Willen in das Gebiet ihrer Gegner verpflanzt (Dio

LIV 36, 3; vgl. Mommsen R. G. V 26).

Durch die Nahe des Winters und den Mangel
an Lebensmittel bewogen, trat Drusus den Riick-

weg an, kam aber dabei wieder in grosse Gefahr.
Bei Arbalo (dessen Lage nicht genau bestimmt

sich in der Lugdunensis aufgehalten hatte, und
mit Tiberius nach Rom (Dio LIV 36, 3. 4. Liv.

perioch. 141).

b) 4. Feldzug, 745 = 9. Zu Beginn des J. 745
— 9 trat Drusus den Consulat mit T. Quinctius
Crispinus Sulpicianus an (Dio LV 1, 1 und ind. 1.

LV. CIL V 3109. VI 457. 31702. IX 2443. Not.
d. scavi 1897, 104. Fasti; als Consul wird Drusus
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die Sugambern. Ihre Besiegung wurde ihm leicht 30 imperator, mit welchem ihn das Heer acclaroiert ;|

auch erwahnt Veil. II 97, 2 und Consol. ad Liv.
139. 141. 177. 293. 336. 457). Wahrscheinlieh
um dieselbe Zeit wurde er Augur (CIL IX 2443)
und unternahm dann bald trotz ungiinstiger Pro-
digien von neuem den Kampf gegen die Ger-
manen, zunachst wieder gegen die Chatten (Dio
a. a. 0.). Nach Cassiodor (Mommsen Chron.
min. II 135) hat er in diesem Jahre, also auf
dem Wege nach Germanien, dem Augustus einen
Tempel im Gebiet der Lingonen gewidmet. Nach-
dem er das Land der Chatten durchzogen und
ihre Stammes- und Bundesgenossen, die Sueben
(vgLDahn-Wietersheim I 811; nach G. Kos-
sinna Westd. Ztschr. IX 204 sind es Hermun-
duren),. bekiimpft und flberwaltigt hatte (Epit. de
Caes. I 7. Consol. ad Liv. 1 7f.) , zog er wieder
gegen die Cherusker, vernichtete alles, was sich
ihrn entgegehstellte , und konnte so nach Cber-
schreiten der Weser bis an die Elbe gelangen.
Hier freilich war seinem Marsch ein Ziel gesetzt;
Tropaeen, die er hier aufstellte, bezeichneten die
ausserste Grenze, bis zu welcher rOmische Heere
vorgedrangen waren (Dio LV 1, 2. 3). Floras
spricht auch von einem Sieg fiber die Marco-
manen, aus deren erbeuteten Waffen und Feld-
zeichen die Tropaeen errichtet worden seien (Flor
II 30, 23-25 = Oros. VI 21, 15—17; vgl. Mon.
Anc. Lat. 6, 3f.; Graec. 17, 4; mit Unrecht haben
Watterich 119, 2 und A. Riese Rh. Mns, XLIV
341, 2. 346 diese Nachricht verdachtigt; dagegen,
wenn auch mit nicht ganz zutreffenden Argu-
menten, G. Kossinna Westd. Ztschr. IX 212; vgl.
A. Riese ebd. 343). Ausser den Marcomanen
wurden auch die Sugambern besiegt, ihr Uber-
mut empftndlich bestraft, ihre Macht gebrochen
(Flor. a. a. 0. Consol. ad Liv. 17f. 31 If.; die
Kreuzigung rCmischer Centurionen durch die Su-
gambern auch erwahnt im Schol. des sog. Aero
ad Hor. carm. IV 2, 34; danach wurde aber
diese That in eine fruhere Zeit fallen, etwa zur
Zeit der Niederlage des Lollius; vielleicht ist auf
dasselbe Ereignis zu beziehen Dio LIV 20, 14).
Die Sugambern wurden spater an das linke Rhein-
ufer fibersiedelt, Dio LV 6, 3. Tac. ann. II 26.
XII 39. Suet. Aug. 21 ; Tib. 9 (hier ist die richtige
Zahl von 40 000 angegeben; die Zahl 400 000 bei
Eutrop. VII 9 und Oros. VI 21, 24 ist wohl durch
Versehen entstanden). Epit. de Caes. I 7. Strab.
VII 290; vgl. K. Zeuss Die Deutschen und ihre
Nachbarstamme 85f. Darin- Wietersheim 182.
K. Miillenhoff Ztschr. f. deutsch. Altert. 1879,
26-43.

Nun wurden neue Schutzmassregeln getroffen,
Castelle in grosserer Zahl errichtet. Zu der schon
erwahnten Befestigung der Main- und Lippelinie
und der Grenzverteidigung am Rhein, die schon
fruher bestanden hatte, kam jetzt die Anlage
neuer Castellreihen langs der Elbe (?), der Weser
und der Maas hinzu; vgl. J. Pohl Verona u.

C'aesoriacum, Progr. Hunstereifel 1886, 10. Doch
wurde auch fur entsprechende Verbindungen mit
dem Hinterlande gesorgt und eine Flottille am
Rhein begriindet (Flor. II 30, 26; vgl. Mommsen
R. G. V 28, 2; zu der vielbestrittenen Florus-
stelle ist vor allem die eben genannte Schrift von J.

Pohl zu vergleichen, dessen Resultate aber auch als
zweifelhaft betrachtet werden mussen ; die Schiffe,
von denen die Rede ist, bilden die Anfange der
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spater Classis Augusta Germanica pia fidelis ge-
nannten Flotte, vgl. Bone Rhein. Jahrb. LXXI
107—110 u. o. S. 2645f.; eine neue Inschrift Not.
d. scavi 1898, 418). Zu den von Drusus getroffenen
Sicherungsmassregeln gehOrte auch der Bau eines
Dammes.am rechten Mundungsarm des Rheins,
um die Wassermassen des Stromes nach Norden
abzulenken. Der Bau dieses Werkes stand offenbar
in Zusammenhang mit dem schon friiher her-

lOgestellten Schifffahrtscanal zwischen Rhein und
Zuyder-See (s. o.), um namlich diesem grossere
Wassermengen zuzufiihren. Ubrigens konnteDrusus
den Dammbau nicht vollenden ; das geschah erst
63 Jahre spater, im J. 55 n. Chr. durch den Legaten
Pompeius Paulinus; Civilis hat dann im J. 70
diesen Damm durehstechen lassen, Tac. ann. XIII
53; hist. V 19; vgl. Dederich 8-16.

Auf dem Riickweg, wahrscheinlieh die Saale
aufwarts (Strab. VII 291 sagt, dass ihn zwischen

ZOZalas [= Saale?] und Rhein der Tod ereilt babe),
erlitt Drusus durch einen Sturz vom Pferde einen
Schenkelbruch , an dessen Folgen er 30 Tage
spater starb, noch bevor er don Rhein wieder er-
reichte (Liv. per. 142. Dio LV 1, 4). Die Be-
richte von der Erscheinung eines riesigen bar-
barischen Weibes, das ihn zur Umkehr gemahnt
habe, bei Suet. Claud. 1 und Dio LV 1, 3 weichen
von einander ab; zur Erklarung vgl. Abraham 5.

J. Asbach a. a. 0. 24f.; doch ist gegenuber ihren
30 Ausfiibrungen zu erwagen, dass Sueton an dieser

Stelle in der Zeitangabe, wie erwahnt, schon darin
irrt, dass er angiebt, Drusus habe den Consulat
unmittelbar nach der Praetur bekleidet. Dio (1, 5)
iiberliefert auch andere Prodigien. Das Sommer-
lager, in welchem Drusus verschied, wurde nach-
her (Castra) Scelerata genannt (Suet. a. a. 0.).

fjber die Ortlichkeit vgl. Mommsen R. G. V
27, 1. Schiller I 219,1; Abraham 5—7 meint,
dass Drusus nur bis zur Saale gelangt sei, stimmt

40 aber in Betreff des Todesortes mit Mommsen
tiberein.

Durch Drusus Feldziige war Germanien vom
Rhein bis zur Elbe dem romischen Reich unter-
worfen, wenngleich bei weitem noch nicht vOllig
zur Ruhe gebracht. Die rOmische Herrschaft in
diesen Gegenden war, wie dies nach so raschen
Erfolgen kaum anders zu erwarten stand, wohl
begriindet, aber noch lange nicht gesichert und,
wie die folgenden Ereignisse zeigten , nur von

50 kurzer Dauer. Aber mit Recht hat man schon
im Altertum hervorgehoben , dass Drusus am
weitesten in das Innere Germaniens vorgedrangen
sei, Gebiete mit seinem Heere durchzogen habe,
die vor ihm nicht bekannt waren

, ja in denen
man bis dahin nicht einmal gewusst hatte, dass
es uberhaupt Romer gab (Senec. ad Marc. 3, 1;
ad Polyb. 15, 5. Plin. epist. Ill 5, 4. Tac. Germ.
37. Flor. IT 30, 27. Consol. ad Liv. 17—20.
314. 391. 457; vgl. 139. 293. 335—338. 457;

60 Erwahnung der germanischen Feldziige dps Drusus
bei Veil. II 97, 2. 3. Suet. Aug. 21. Eutrop. VII 9.

Claudian de cons. Stil. I 193; paneg. de IV. eons.
Honorii455. Oros. VI 21, 12. VII 32, 12; in Ger-
manien [genauer: im linksrheinischen Germanien,
in der Belgica] im Gebiet der Tungrer erhielt

sich sein Name in der Bezeichnung eines Langen-
masses, pes Drusianus, Hygin. de cond. agr.,

Gromat. ed. Lachm. p. 123).
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III. Tod; Leichenfeier; Andenken bei

der Nach welt. Schon auf die Kunde von der

Erkrankung seines Lieblings Drusus schickte

Augustus, der sich damals in Ticinum befand,

Tiberius nach Germanien. Bei der ausserordent-

lichen Geschwindigkeit , mit der Tiberius seine

Reise zuriicklegte (Yal. Max. V 5, 3. Plin. n. h.

VII 84) ,
gelang es ihm , den Bruder nocb am

Leben anzutreffen. Geachtet selbst von seinen

Hieronym. a. Abr. 2057); Mommsen E. G. V
27, 1 irrt, wenn er unter dem bei Eutrop ge-

nannten das aueh Flor. II 30, 23 erwahnte Tro-

paeum verstebt; denn dieser Tropaeen gedenkt aueh

Dio LV 1, 8 [s. o,], und es wird ausdriicklich

berichtet, dass sie den aussersten Punkt bezeichnen,

bis zu welchem Drusus gelangt sei ; sie befanden

sich also an der Elbe, womit endlich aueh die

Angabe der Lage von T^oTcaia Aqovoov bei Ptolem.

Srrtcine. Heere tief betrauert, starb 10 II n,«SS,^S3
Drusus in den Armen des Tiberius, in dem jugend-

lichen Alter von 29 Jahren, am 14. September

745 = 9 (Dio LV 2, 1. Val. Max. Strab. Senec.

Plin epist. a. a. 0. Liv. periocb. 142. Consol. ad

Liv. 89-94. Ovid, ex Pont. II 8, 47; Fasti I

597. Porphyr. ad Hor. carm. IV 4, 27 p. 127

Meyer. Suet. Tib. 7; Claud. 1 teilt er das un-

sinnige Geriicht mit, dass Drusus von Augustus

vergiftet worden sei; vgl. aueh Tac. ann. II 82;

jenes tumulus Jh-usi bei Mainz findet sich aueh

in dem leider nur versttimmelt erhaltenen SC

iiber die dem verstorbenen Germanicus erwiesenen

Ehren, CIL VI 911, in welchem unter anderm

die Aufstellung dreier Bogen beschlossen wurde,

von denen einer nach dem Bericht bei Tae. ann.

II 83 am Khein errichtet werden sollte; vgl.

Th. Bergk Westd. Ztschr. I 500. Die unrichtige

Auffassung Schillers I 219 hat Bernoulli II

:«.=Kf^^^
angegeben; das Datum seines Todes Fasti Antiates,

CIL 12 p. 248; vgl. 329).

Drusus Leichnam wurde auf den Schultern

von Tribunen und Centurionen zunachst ins Win-

terlager gebracht; von da fiihrte Tiberius den

Conduct nach Rom, wobei von einer Stadt zur

andern die Spitzen der einzelnen Behorden den

Leichnam trugen. Unter grossem Geprange durch-

eilte der Leichenzug die Provinzen und Italien

-

Denkmaler III 1878. J. Asbach a. 0. 29, 2.

Der Triumphbogen an der Via Appia ist aueh

Suet. Claud. 46 erwahnt; vgl. 0. Hirschfeld

Wien. Stud. VII 174. Munzen mit der Abbil-

dung des Triumphbogens und der Aufschrift de

Germanis bei Eckhel VI 176f. Cohen 12 220f.,

nr 1—6. Tiber das Denkmal TrusilSh m Mamz

s. E. Hubner Ehein. Jahrb. LXXX (1885) 89.

Ausserdem erriehtcten ihm seine Truppen unweit

rj^"sx,=^^^
ganzen Wege ging Tiberius dem Trauerzuge zu

Fuss voran (Dio a. a. 0. Senec. .ad Marc. 3, 1.

2; ad Polyb. 15, 5. 34, 4. Suet. Claud. 1; Tib.

7. Consol. ad Liv. 171— 180). Obwohl es schon

Winter war, als der Zug nach Italien kam, er-

wartete ihn Augustus in Ticinum und verliess

ihn auf dem weitern Wege nicht, sondern zog

gemeinsam mit Tiberius in Bom ein (Tac. ann.

Ill 5; dass Augustus nicht erst nach Ticinum

scheinlich an der Stelle, wo er gestorben war

(Mommsen a. a. 0.), eine Ara, die im J. 16

n. Chr. von den Germanen zerstort, aber von

Drusus Sohn, Germanicus, neu aufgerichtet wurde,

der hier gleichfalls das Heer defilieren liess (Tac.

ann. II 7; Abraham 6, 7 vermengt die beiden

Denkmaler). Ferner wurden auf Senatsbeschluss

Statuen des Drusus aufgestellt und ihm und

seinen Nachkommen der Ehrenbeiname Qerrna-
111 5; dass Augustus ment ersb uacu nuimm o^.^. ^-™~- --- -- ni al1fi i

gi„g) 'sondern scLn yorher dort war, ist aus Val. 40 nuus verliehen ffi™****?*^ J
Max. a. a. 0. zu ersehen). Dort wurde die Leiehe

auf dem Forum ausgestellt, und Tiberius hielt

dem verstorbenen Bruder die Leichenrede; uber-

dies sprach Augustus seine Laudatio im Circus

Flaminius. Hierauf wurde der Leichnam von

Bittern und SenatorensOhnen (vgl. Mommsen
St.-R. Ill 508, 1) auf das Marsfeld getragen und

dort verbrannt, die Asche im Mausoleum des Au-

gustus beigesetzt. Mit grossem Pracbtaufwand

Flor II 30, 28. Ovid, fast, I 597; trist. IV 2,

39. Porphyr. in Hor. ep. I 3 p. 27 If. Meyer.

Consol. ad Liv. 337. 457 ; Munzen und Inscbnften,

die den Beinamen Germanicus bed Drusus ent-

halten, s. o. S. 2705).

Seine Mutter Lira, die den Verlust des viel-

geliebten Sohnes nicht verschmerzen konnte, und

an die aus diesem Anlass das Trostgedicht eines

unbekannten Verfassers gerichtet ist (s. o. S.2704),
gustus beigesetzt. flirt grossem rraouummcum ""»-»»"— -.—

Sf.++"i„ «*<.+,„>„ !\ Ba Xcr
wurde so fie Leichenfeier begangen

,
gl^ichsam 50 he,.aueh aus^nMitJ Statuen d s Ver

zum Ersatz fur die entgangene Ehre des Triumphes.

die dem Drusus bei seiner Kuckkehr von dem

siegreich vollendeten Feldzug zugedacht war (Dio

LV 2, 2. 3. 5. Liv. perioch. 142. Consol. ad Liv.

71f. 207—209. 216—220. Suet. Claud. 1. Tac.

a. a. 0.).

Alle erdenklichen Ehren wurden auf den \ er-

stoTbenen gebauft. Zur Erinnerung an ihn wurde

ein Triumphbogen ausMarmor an der Via Appia und

ein Kenotaph am Bheine, bei Mainz, errichtet; auf 60 datio

diesem wurde das von Augustus selbst in Versen ab- T'

gefasste elogium angebracht, und alljahrlich an

einem bestimmten Tage (an Drusus Todestag?)

sollten die Truppen hier defilieren und die Vertreter

der gallischen Gemeinden officiell opfern (Dio LV 2,

3 ; das hier erwahnte xcroxdfpiov ist identisch mit

dem honorarhis tumulus bei Suet. Claud. 1 und

dem monumentum Drusi bei Eutrop. VII 13, 1 =

blichenen errichten (Sen. ad Marc. 3, 2 ;
fiber-

haupt weist Seneca in dieser Trostschrift an Marcia,

die aueh den Verlust eines Sohnes betrauerte,

auf das Beispiel von Drusus Mutter hin)_; Au-

gustus, der, wie erwiihnt, ihm eine Laudatio ge-

halten und sein Elogium in Versen abgefasst

hatte, schrieb dann aueh eine Geschichte von

Drusus Leben in Prosa (Suet. Claud. 1), wahr-

scheinlich auf Grund und aus Anlass jener Lau-

io.

Drusus war aber nicht nur der Liebling seiner

Mutter und seines Stiefvaters gewesen (vgl. Dio

LV 4. 4. 5, 2), sondern vor allem der Gunstling

des rCmischen Volkes (Tac. ann. II 41. VI 51).

Gross war daher vor allem die Trauer der Romer

(Consol. ad Liv. 181—206), die mit ihm ihre

sch&nsten Hoffnungen begruben (s._ u.).

Sowie dem Drusus schon zu seinen Lebzeiten

2717 Claudius Claudius 2718

1

,

namentlich in griechischen Stadten Ehrenin-

schriften, gewfihnlich ihm und dem Tiberius zu-

gleich, gesetzt wurden (CIA III 443. 449. Eh.

Mus. XLV 612. Dittenberger und Purgold
Inschriften von Olympia nr. 369), so wurde aueh

nach seinem Tode sein Andenken vielfach ge-

feiert. In Athen wurde ihm zu Ehren eine eigene

Priesterschaft errichtet; der Priester, der diesen

Cult zu besorgen hatte, heisst auf den Inschriften

stets fcgevg Aqovoov vjiazov und ist zugleich

&MW (CIA III 1. 68 a. b. 623. 656. 662. 1005.

1009f. 1073. 1085). Diese Einrichtung bestand

vielleicht schon unter Augustus, jedenfalls bereits

unter Claudius, und ist nach der Zeit Hadrians
wieder abgekommen (vgl. Dittenberger zu CIA
III623f. 1009 und p. 316. Ephem. epigr. I p. 1 16f.).

Aueh Munzen mit der Aufschrift Agovoog ijga>s

(Mionnet III 70f. nr. 82) gehoren in diesen

Zusammenhang.
Unter den Ehren, die zur Erinnerung an Drusus

festgesetzt wurden, wird berichtet, dass Herodes

einen Festungsturm in Caesarea an der Kiiste

Ton Iudaea nach Drusus benennen liess (Joseph,

ant. Iud. XV 336; bell. Iud. I 412). Aueh ein

litterarisches Denkmal wurde ihm gesetzt, indem
der altere Plinius seine Geschichte der germa-
nischen Kriege schrieb, um Drusus nicht der Ver-

gessenheit anheimfallen zu lassen, wozu ihn an-

geblich ein Traumgesicht bewog, bei welchem
ihm Drusus selbst erschienen sei (Plin. epist. Ill

5, 4). Im J. 6 n. Chr. haben seine Sohne Ger-

manicus und Claudius zu Ehren des verstorbenen

Vaters in Rom ein Gladiatorenspiel ausgerichtet,

Dio LV 27, 3. Suet. Claud. 2.

Am meisten aber lebte das Andenken an Drusus

in ehrenvoller Weise wieder auf, als sein Sohn
Claudius zur Begierung gelangte. Totcnopfer

wurden ihm dargebracht und Circusspiele wurden
alljahrlich am Tage seiner Geburt ausgerichtet,

die mit umso grosserem Aufwand gefeiert wurden,

als dies zugleich aueh der Geburtstag des Trium-

virn M. Antonius, des Vaters der Antonia, war
(Suet. Claud. 11. Dio LX 5, 1 ; die Inschrift aus

Ravenna CIL XI 132 ist friiher unvollstandig

publiciert und falschlich auf Drusus bezogen wor-

den, Orelli 707. Dederichl05. FiedlerRhein.
Jahrb. XLIX 143). Vielleicht wurde zngleich

mit der Einsetzung dieser Spiele die Benennung
Neroneius als Name fur einen Monat (ungewiss

welchen) zu Ehren des Drusus, wenigstens in

Agypten, eingefiihrt ; sie erscheint auf zwei grie-

chischen Papyri, aus dem J. 41/42 (Griech. Urk.

aus d. kgl. Mus. Berl. Ill 713) und aus dem
J. 63/64 (Kenyon CataL.of. Greek Pap. in the

Brit. Mus. H 146f. nr. 181). Spater erst, und
zwar im J. 65, wurde nach dem Kaiser Nero der

Monat April Neroneus genannt (Tac. ann. XVI
12. Suet. Nero 55).

Zum Schlusse mag noch erwahnt werden, dass

unter Claudius (Eckhel a. a. 0. Cohen 12 221

nr. 8) und selbst noch unter Titus Restitutions-

miinzen des Drusus gepragt wurden (Cohen a.

a. 0. nr. 10).

IV. Privatleben. Drusus war vermahlt mit

Antonia, der jungeren Tochter des Triumvirn M.
Antonius (Suet. Cal. 1 : Claud. 1. 3. 11. Plin.

nat. hist. IX 172. VII 80 = Solin. I 74. Joseph,

ant. Iud. XVIII 143. Plut. Ant. 87; vgl. die ihr

gesetzten Inschriften und die Munzen bei Eckhel
VI 178. Mionnet III 93 nr. 251. 219 nr. 1222f.

;

Suppl. VI 126 nr. 323), deren eheliche Treue
wiederholt rtthmend hervorgehoben wird, Joseph,

ant Iud. XVIII 180. Val. Max. IV 3, 3; aueh
der Verfasser der Consol. ad Liv. erwahnt das

gute Eheleben des Drusus mit Antonia (v. 301
—308) und nennt sie ein par bene eompositum.

Aus dieser Ehe stammten zwei SShne, Ger-

10 manicus (Tac. ann. I 3. 33. 41. 43. Suet. Cal. 1.

Aur. Victor 3, 2. Oros. VII 4, 3) und der spa-

tere Kaiser Claudius (Suet. Claud. 1. Dio LX 2, 1.

Eutrop. Vn 13, 1. Epit. de Caes. 4, 1; allent-

halben auf den Inschriften des C), und eine

Tochter (Claudia) Livia lulia, gewohnlich Livilla

genannt (Suet. Claud. 1. 3 ; Aug. 99. Tac. ami.

II 84. IV 3. Dio LVin 11, 7). Es ist nicht

sicher, ob sich das griechische Epigramm des (Lu-

cilius?) lunior, GIG III 5956 = IGI 889, auf
20 ihn und seine Gemahlin Antonia bezieht oder auf

den jiingern Drusus und dessen Gemahlin Livilla,

vgl. Kaibel zu Epigr. Gr. 810. Unter Drusus
Freunden werden Pompedius Silo (Plut. Cato 2)
und Sex. Vistilius (Tac. ann. VI 9) genannt. Ziige

aus seinem Privatleben Suet. Aug. 71. Plut. Tib.

Gracch. 2. Erwahnungen von Drusus finden sich

ausserdem Dio LV 6, 5. Iuvenal. VIII 21. 40.

V. PersSnlichkeit und Charakter. Dru-
sus war einer der edelsten Prinzen aus der iuliseh-

30 claudischen Dynastie. Von Jugend auf zur mili-

tarischen Laufbahn bestimmt, hat er diesem Be-
rufe mit grosser Neigung und grossem Geschicke
obgelegen und war in gleicher Weise durch seine

schOnen, mannlichen Ziige, sein gewinnendes Be-
nehmen und seine Tiichtigkeit der Abgott seiner

Soldaten. Sein Ausseres wird kurz beruhrt bei

Veil. II 97, 3. Die Munzbilder sind als zu wenig
individualistisch nicht gut verwertbar fur die

Kenntnis seiner Physiognomie ; daruber und iiber

40 die wenigen Statuen, die mit geringer Sicherheit

auf ihn bezogen werden konnen, vgl. Bernouilli
Ikonographie II 1, 209-216; doch muss bemerkt
werden, dass die Echtheit der dort (S. 210) crwahn-
ten Inschrift und des Reliefs aus Mainz aueh an
sich keineswegs unbezweifelt ist, vgl. Brambach
CIRh. p. 362f. nr. 32. Dabei vereinigte er in

sich eine Reihe von riihmenswerten Vorziigen und
Tugenden, unter denen seine treue Bruderliebe
zu Tiberius hervorragt (Veil. II 97, 2. 3. Consol.

50 ad Liv. 83f.). Dass diese Liebe von Tiberius

nachher mit Hass vergolten worden sei (Suet.

Tib. 50), ist ein sehr wenig heglaubigtes, htichst

unwahrscheinlich klingendes Gerucht. Tiberius
widmete spater diesem Verhaltnis zu seinem ver-

storbenen Bruder einen Tempel der Concordia (Dio

. LV 8 , 2) und des Castor und Pollux (Dio LV
27, 4. Suet. Tib. 20), so dass der Vergleich des

Bruderpaares mit den Dioskuren schmeichelsuch-
tigen Rhetoren (Val. Max. IV 5, 3) nur um so

60naher lag,

Sein unerschrockener Mut, seine nie rastende

Ausdauer und sein glanzendes Feldherrntalent,

die er in den Kriegszugen nach Germanien be-

wies, erhohten nicht nur die sturmische Zuneigung
des Heeres zu ihm, sondern machten aueh in Rom
selbst seinen Namen zu einem der geachtetsten

und geliebtesten. Das hatte zum Teil aueh po-

litische Griinde. Denn in seinem anspruchslosen,
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bescheidenen Wesen hatte Drusus wiederholt un-

verkennbar Gesinnungen kundgegeben, die den in

so manchen Kreisen der rOmischen Gesellschaft

noch immer aufflackernden Hoffhungen auf Wie-
derherstellung des Freistaates giinstig zu sein

schienen (Suet. Claud. 1) ; dass er dadurch Au-
gustus Gunst verloren babe (Suet. a. a. 0.) und
Tiberius Liebe zu ihm getriibt worden sei (Suet.

Tib. 50), wa*en nur Geriichte, die im Volke ver-

breitet waren (Tac. ann. II 82). Aber gerade

diese Stimmungen im Volke gaben Anlass zu einera

Gegensatz, der von Anfang an nicht bestanden
hatte, indem der regierenden Dynastic Drusus
und sein Sohn Germanicus als volksfreundliche

AngehOrige des kaiserlichen Hauses entgegenge-
stellt wurden, denen, wenn sie nicht ein friiher

Tod dahingerafffc hatte, die Abschaffung der Mo-
narchic zu verdanken gewesen ware (Tac. a. a. 0.

und ann. I 33. VI 51. Suet. Claud. 1; Tib. 50.

Sen. ad Marc. 2, 3. 3, 1. 5, 1. 2. 4).

So linden wir es begreiflich, dass Drusus, der

Liebling des Volkes , ein exemplum venerabile

morum, maximum .... armis (Consol. ad Liv.

13f.) aufrichtig betrauert wurde , und dass sein

Andenken ein ruhmvolles und gesegnetes blieb

(Consol. ad Liv. 265—275; vgl. auch die oben
angefiihrten Stellen).

Litteratur s. o. S. 2704f. [Stein.]

140) Nero Claudius Drusus Germanicus Caesar
= Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
(Kaiser Nero, 54—68 n. Chr.) s. unter L. Do-
mitius Ahenobarbus. *)

141) Ti. Claudius Dryantianus Antoninus, Sohn
des Ti. Claudius Agrippinus (Nr. 39) und der

Aelia Platonis. Da sein Grossvater in der genea-

logischen Inschrift von Oinoanda (s. Nr. 39) jianziog

[x]al k7ii[7ia7Z7ios ovv]>cXr)rixSiv x[a]i vxa[zixfJQ

ysvsajs genannt wird, waren sowohl er als sein

Sohn Claudius Caesius Agrippinus (Nr. 93) Sena-

toren. [Groag.]

142) Claudius Dulcitius s. Dulcitius.
143) Claudius Etruscus, romischer Ritter, Sohn

eines Preigelassenen aus Smyrna (s. Nr. 31), Freund
des Statius und Martial. Sein Cognomen erhielt

er von seiner Mutter (Tettia?) Etrusca(vgl. Gsell
Le regne de Domitien, Paris 1894,219 und Me-
langes d'archeol. et d'histoire VIII 1888, 74—80),
die er frtth verlor (Stat. silv. Ill 108—137. 207.

Mart. VII 40, 5). Er gehOrte dem Ritterstande

schon an, bevor sein Vater von Vespasian unter

die romischen Hitter aufgenommen wurde (Stat.

a. a. 0. 145). Als sein Vater um das J. 83 n. Chr.

auf Domitians Befehl in die Verbannung nach
Campanien gehen musste, begleitete ihn C. dahin

(Stat. a. a. 0. 156—164. Mart. VI 83); seiner

Furbitte verdankte es spater der Vater, dass er

wieder zuriickberufen wurde (Stat. 165-171. Mart,

a. a. 0. und VII 40, 2). Als dieser im J. 92
n. Chr. starb, richtete Statius an seinen tief-

betriibten Freund C. ein Trostgedieht (Stat. silv.

*) Die Einreihung des Kaisers Nero , der ei-

gentlich an dieser Stelle zu behandeln war, unter

die Angehorigen der Gens Domitia, der er von
Geburt als Privatmann angehort, ist ein Notbe-
helf, da der Artikel nicht rechtzeitig fertigzustellen

war und das Erscheinen des Bandes nicht langer
aufgehalten werden sollte. Die Redaction.

Ill 3 ; vgl. Ill pr. Mart. VII 40). Von seinem
Vater hatten er und sein Bruder ein ausserordent-

lich grosses VermGgen geerbt (Stat. 147ff.), das

C. bei mehrfaehen Gelegenheiten zur Schau trug.

Nicht nur, dass er seinem Vater ein ausserst

prachtiges Grabmal errichtete (Stat. 196— 202),

er liess auch ein mit verschwenderischcr Pracht
ausgestattetes Bad erbauen, das von Statius und
Martial besungen wurde (Stat. silv. I 5; vgl. I

lOpraef. Mart. VI 42; und Friedlanders Anm.
dazu). [Stein.]

144) Claudius Eudaemfon]. Eine . . . wis
Clfaudi) Eudaem[onis] (sc. uxor) wird in den
Acta ludor. saecul. vom J. 204 n. Chr. genannt
(Ephem. epigr. VIII p. 288 = CIL VI 32329).

Vgl. Nr. 181. [Groag.]

146) Claudius Eumolpus, der zu Prusa, dann
zu Nicaea angeblich als Verteidiger des Flavius

Archippos gegen Dio Cocceianus bei Plinius, dem
20 damaligen Statthalter von Pontus und Bithynien,

Process fuhrte, Plin. epist. ad Trai. 81 ; vielleicht

ein Nachkomme des Claudius Polyaenus Nr. 277.

[Stein.]

146) Tib. Claudius aus Euonyme,
athenischer Archon, 01. 231, 3 = 147/48 n. Chr.,

CIA III 1117. Zur Chronologie vgl. Ditten-
berger a. a. 0. Ubrigens ist der Beiname ver-

dorben und auch der Geschlechtsname bei weitem
nicht sicher, da die Lesung nur auf einer mangel-

30haften Fourmontschen Abschrift beruht.

[v. Schoeffer.]

147) Claudius Eusthenius s. Eusthenios.
148) Claudius Faventinus, ein von Galba schimpf-

lich entlassener Centurio, brachte im J. 69 n. Chr.

die misenensische Flotte durch Vorweisung ge-

falschter Briefe Vespasians zum Abfall von Vitel-

lius, Tac. hist. Ill 57. Die Annahme, dass ei-

der Ti. Claudius Faventinus sei, der anscheinend

wegen der Verleihung der corona civiea die Ara
40Casali widmet (CIL VI 31098), ist zwar an sich

wahrscheinlich , wird aber durch den Charakter

der Buchstabenformen sowie durch die Art der

Ausffihrung des Bildwerkes widerlegt ; vgl. gegen
F. Wieseler Die Ara Casali, Gottingen 1844, 5f.

namentlich H. Brunn Kleine Schriften, Leipzig

1898, I 36 und W. Helbig Fiihrer durch die

dffentl. Samml. class. Altertumer in Rom I 89.

Die entscheidenden Grunde hat nach Friederichs
P. Wolters Die GipsabgOsse antiker Bildwerke,

50 Berlin 1885. 81 Iff. beigebracht; hingegen ist das,

was er anfiihrt, indem er auf den Namen Ti.

Claudius hinweist, ganzlich unbegriindet. Vgl.

auch E. Klebs Prosopogr. I 372. [Stein.]

149) Claudius Felix, Paul. Dig. XX 4, 16.

[Groag.]

150) Claudius Finnus, s. Firm us. Zu er-

wahnen ist, dass die alexandrinische Inschrift bei

Neroutsos Les inscriptions d'Alexandrie , Paris

1888, 120 nr. 48 auch von P. Meyer Herm.
60 XXXIII 268ff. unrichtig erklart wird. Unter dem

dort genannten C. kann nicht der Usurpator Fir-

mus, der sich unter Aurelian erhob, verstanden

werden, sondern es weist der Titel "/.aftnQotarog

L-iavog&fozrjs (— clarissinim corrector) auf die

diocletianische Reichsordnung hin, in welcher an
der Spitze des agyptischen Verwaltungsbezirkes

Augustamnica Correctores standeti (Not. dign. or.

I 127 p. 5 Seeck ; iiber die spatere Organisation
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dieser Provinz vgl. Grenfell und Hunt The
Oxyrhynchus Papyri I 150 nr. 87). Uberdies hat
sich der angebliche Blemmyerffirst Psiluan, den
Finnus zum Kaiser ausgerufen haben soil, als

der Kaiser Philippus entpuppt (Krall Denk.-Schr.

Akad. Wien XLVI 1898, 9). [Stein.]

151) Q. Claudius Flamen (der Beiname nur
bei Liv. XXVII 22, 3), vielleicht identisch mit
Q. Claudius Nr. 29. Als Praetor 546 = 208 er-

hielt er Tarent (Liv. XXVII 21, 5. 22, 3), wurde
in seinem Commando fur das folgende Jahr be-

statigt und durch zwei Legionen verstarkt (ebd.

36, 13. 40, 11. 13). Es gelang ihm, die Boten
Hasdrubals an Hannibal aufzufangen (ebd. 43, 2).

Auch 548 — 206 blieb er in Tarent, gab aber

sein Heer ab (Liv. XXVIII 10, 10. 15. 11, 12).

[Mtinzer.]

152) Claudius Flavianus, an den ein Rescript

des Kaisers Pius (Ulpian. Dig. V 1, 2, 3); wie
aus dem Inhalte desselben hervorgeht, damals
Praetor. Vielleicht ist er eine Person mit Ti.

Claudius Flavianus Nr. 154.

153) Ti. Claudius Flavianus, Sohn des Ti.

CI. Paulinus (Nr. 264) und der Claudia Marciola
(Nr. 425). Inschrift aus dem J. 183/184 n. Chr.
CIG III 4380b 2 Add. p. 1168 = Le Bas III

1216 Kibyra. Vgl. Nr. 265.

154) Ti. CI. Flavianus Titianus Q. Vilius

Proe(u)lus L. Mareius Celer M. Calpurnins
Longus, X vir stlitibus iudicandis, tribunus lati-

elaoius legionis V. Macedonicae, quaestor pro-
vinciae Gypri, tribunus plebis, praetor (vgl.

Nr. 152), legatus Ponti et Bithyniae (Legat des

Proconsuls, demnach vor Kaiser Marcus, s. o.

S. 529), praefectus frumenti dandi (saaQfxoJs
oeiTOfiETQiov Srfiiov 'Pa>/j,atcov)

,
proconsul pro-

vincial Gypri, curator viarum Glodiae, Gassiae,

Anniae, Ciminiae, item Flaminiae, Vater der

Vilia Proc(u)la (griechische Inschrift aus Patara,

Eranos Vindob. 1893, 90, 2). Seine Namen kehren
zum Teile wieder bei Q. Vili[us] Titiafnus]
Quadra[tus] (CLL HI 537 Korinth), wohl einem
nahen Verwandten des C; der CIG III 4283
(Patara, aus dem J. 147) genannte Q. Vilius

Titianus, Vater einer Vilia Procula, diirfte mit

C. nicht identisch sein. Des Letzteren Tochter
hiess vielleicht mit vollstandigem Namen Claudia
Vilia Procula (s. Nr. 451). Ein M. Calpurnius
Longus erscheint in phrygischen Inschriften (Bam-
say Cities and bishoprics of Phrygia I 307
nr. 113. 114). Vgl. Jung Fasten d. Prov. Da-
cien 70.

155) Ti. Claudius Frontinns, Consul (suffectus

in unbekanntem Jahre), Vater des Ti. CL Sae-

thida Caelianus Nr. 325 (CLL X 1123 Abellinum)

und des Ti. Claudius Frontinus Niceratus Nr. 156

(CIL X 1122 Abellinum. CIG I 1327 Sparta),

Grossvater des Ti. CI. Saethida Cethegus Fron-

tinus Nr. 326 (CLL X 1124 Abellinum). Da Fron-

tinus Sohne in der Peloponnes, namentlich in

Messene, eine grosse Eolle spielten und anderer-

seits Pausanias IV 32, 2 eine in MessenieD an-

gesehene Familie der Ai&idcu erwahnt, die noch
zu seiner Zeit existierte , vermutet F o u c a r t,

indem er bei Pausanias 2atfidas einsetzt, dass

die Gattin des Frontinus diesem Hause angehorte
(Le Bas-Foucart p. 159f.). Claudius Frontinus,

an den Kaiser Pius ein Rescript richtete (Iulian.

Panly-Wissowa III

Dig. IV 2, 18), diirfte mit unserem C. identisch

sein.

156) Ti. Qlaudius QuirfinqJ Frontinus Ni-
ceratus, Sohn des Ti. CI. Frontinus (Nr. 155),

sodalis Hadrianalis, Xvir stlitibus iudicandis,

tribunus latielavius legionis IV. Ftaviae, quae-
stor pro praetore provinciae Aehaiae, ah actis

senatus (im griechischen Text: inl zwv vnofivn-

fiaxoiv tijg awxXrjTov xavdidaios amoxQaxoQoe M.
10 AvQTjUoV 'AVTOJVEIVOV AvfOVOTOV FsQ^aVlXOV, dahd

nach 169; vgl. auch Mommsen St.-R. lis 901,

7), aedilis curulis, praetor (CIL XI 122 = Dessau
1087 Abellinum. CIG 1 1327 Sparta. 1133Argos),
legatus legionis (CIL X 1124 = Dessau 1088
Abellinum), Patron von Abellinum. Dem Kaiser

Verus setzte er im J. 164 gemeinschaftlich mit
seinem alteren Bruder Ti. Claudius Saethida Cae-

lianus (Nr. 325) die Inschrift CIL in 495 (Mes-

sene). Sein Sohn war Ti. CI. Saethida Cethegus

20 Frontinus (Nr. 326), seine Tochter vielleichtClaudia

Cethegilla (Nr. 413). Demnach diirfte er eine

Cornelia Cethegilla, etwa die Tochter des M. Cor-

nelius Cethegus cos. ord. 170, geheiratet haben
(vgl. auch die Namen der CIL VI 16440. 16273
genannten Erzieher seiner Kinder: Cornelia Que-
tula und L. Cornelius Pausanias).

157) M. Claudius Ti. f. Quirina Fronto (bei

Lucian nur 4>q6vtoov), Feldherr unter Kaiser Mar-
cus. Die Hauptquelle fur seine Laufbahn ist die

30 nach seinem Tode gesetzte Inschrift CLL VI 1377
— 31640 = Dessau 1098, die sich auf der Basis

seiner Statue in Rom befand, uns aber nur durch

den bekannten Falscher Ligorio erhalten ist.

Eine teilweise Controlle derselben ist durch eine

andere, dem fortissim(us) dux, amplissimfus)
praeses wahrend seiner Statthalterschaft in Dacien

errichtete Ehreninschrift (CIL EI 1457 = Dessau
1097 Sarmizegetusa) ermOglicht. Frontos Car-

riere gestaltete sich darnach folgendermassen

:

40 Xvir stlitibus iudicandis, quaestor urbanus,

ab actis senatus, aedilis curulis, praetor, le-

gfatus) divi Antonini Aug. (138—161 n. Chr.)

legfionisj XL Gl(audiae), leg. Augg. (Marcus una
Verus 161—169) legioni I. Minerviae in exspe-

ditionem Parthicam deducendae, leg. Augg. pr(o)

pr(aetore) exercitus legionarii et auxilior(um) per

Orientem in Armeniam et Osrhoenam etAnthemu
siam ductorum (im armenisch-parthischen Kriege

161— 165; vgL Lucian. quom, hist, conscr. sit 21,

50 s. o. S. 1846), missus ad iuventutem per Italiam

legendam, curatoroperum locorumquepublieorum,
cos. (suffectus um das J. 165, vielleicht schon vor

der cura operum), donatus donis militarib(us)

bello Armeniaco et Parthico ab imperatore An-
tonino Aug. et a dito Vero Aug. corona mu-
rali item, vallari item classica item aurea item

hastis puris UII item vexillis 77/7 (diese Aus-

zeichnungen erhielt Fronto bei Gelegenheit des

Triumphes der beiden Kaiser im J. 166; vgl.

60 Dessau a. a. 0.), comes divi Veri Aug. (zu

Beginn des Markomannenkrieges im J. 166 oder

167), leg. Augg. pr. pr. provinciae Moesiae su-

per(ioris), leg. Augg. pr. pr. Moesiae super.

[simulj Daeiae Aptdesis [et Porolissesis] , leg.

Aug. (des Marcus, der seit Febraar 169 Allein-

herrscher war) pr-ipr. provineiafe Moesiae] super,

simul leg. Aug. pr. pr. provineiafr. trium] Da-
ciarum (vgl. auch CLL III 6250; die Lesung
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nach Domaszewski N Heidelb. Jahrb. V 1895, tilname nicht sicher ist. Die Identificierungen
110). Die letzteren Stellungen verwaltete Fronto mit Gallus cos. ord. 198 und mit CI Gallus
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vielleicht identisch mit dem M. CI. Fronto, Asi- Geminus (Nr. 342) [Stein 1archen unddM^? der dreizehn ionischen Stadte 165) C. Claudius Glaber, Sohn eines C. (viel-
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haufen unter Spartacus. Er schloss sie auf dem
t i™ ' M - Claudius Fronto Neocydes wurde im Vesuv ein, wurde -aber von ihnen uherrumpelt
J. 170 n. Chr. in das Collegium der Salii Pala- und geschlagen (Liv. ep. XCV Flor.' II 8 4tim aufgenommen (CIL VI 1978) war demnach Oros. V 24, 1. Pint. Crass. 9, 2; vgl. Appian."
Patncier Borghesi (Oeuvres VIE 474) hielt ihn bell, civ. I 116. Miinzer Phiiol. LV 387)
fur den Sohn des Vorausgehenden

, Klebs (Pro- 166) M. Claudius Glicia C. f. war ein Subal-
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Tib. 2; sortis ultimae homo Liv. ep. XIX). Er
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15») Claudius Fuscus, Schwiegersohn des Cae- wurde sofort zur Abdankung genotigt (Fasti Cap

cilius Classicus, m J. 99 n. Chr. von Plinius und Liv.), behielt aber die Insignien seiner Wtirde
Lucceius Albinus angeklagt, jedoch freigesprochen (Liv.). (Miinzer 1
(Phn. epist III 9, 18). Sein Gentilname lautet 167) Ti. Claudius Qordianus, leg(atus) lu-
lu den meisten Hss. Ckudtue, nur im codex Dres- g(usti) w(o) prfaetorej von Numidien (CIL VIII
densis Uuvius; fur Claudius spncht jedoch, dass 2499. 4230. 8326, vielleicht auch 17624) ira J 188
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IV 1869, 193 = Anc. Greek inser. in the Brit. consul (vonA.cha.ia.),'AQeoxaysht}g, von den Athenern

Mus. Ill 200 nr. 562 Ephesos. CIG II 3109 Teos). als Wohlthater geehrt {Ash. oqX . V 1889, 133

175) Ti. Claudius Herodianus, e(larissimus) nr. 14. CIA III 705). Er lebte um die Mitte

4>firj, Ug(atus) prov(ineiae) Sieil(iae), index ra- des 3. Jhdts. n. Chr. (vgl. Nr. 203 und Momm-
rissimus, patronus eol(bniae) Pwnkormit(ano- sen AsXt. clqx- a. a. O.) und wird mit dem. D-

rumj, CIL X 7286 (Panhormus). Vielleicht der lyrios identisch sein, deT sich in einer metrischen

namliche ist Claudius Herodianus, Praetor tute- Inschrift als Dichter und als "Wiederhersteller der

laris im J. 203 n. Chr. (Cod. lust. V 66, 1 = Mauern Athens (wahrscheinlich unter Valerian

Fragm. Vat. 191. 208. 209. 247). Borghesi 253—260, vgl. Wachsmuth Athen im Alter-

(Oeuvres IO 120) identiflcierte ihn mit dem gleich- 10 turn I 705f. n 198, 3) bezeichnet (CIA HI 399

zeitigen Geschichtschreiber Herodianos, was jedoch = Kaibel Epigr. Gr. 1054; auch in 400 =
kaum zutreffen diirfte (vgl. Kreutzer De Herod. Kaibel 1053 diirfte C. angehflren). [Groag.]

reran Eom. script., Diss. Bonn. 1881). MOglicher- 183) C. Claudius Inregillensis , Sohn von

weise war C. ein Naehkomme des Attieus He- Nr. 122, Vater von Nr. 91, angeblich Dictator

xodes (Nr. 72). 417 = 337, dankte infolge fehlerhafter Wahl

176) Cl. Eieronymianus, leg(atus) Ug(ionis) wieder ab (Liv. VTH 15, 5f.); vgl. Nr. 180.

VI. vicftrieisj, CIL VII 240 Eburacum (,litterae [Miinzer.]

sunt saeculi seeundi exeuntis 1

). Vgl. Nr. 177. 184) Claudius Iulianus, Praefect der misenen-

177) Claudius Hieronymianus, ctomswwws km-, sischen Flotte im J. 69 n. Chr. oder kurz vor-

Zeitgenosse des Papinian, vermutlich Verwandter 20 her. Er sollte, da er sich dort wegen seines mil-

des Senators Umbrius Primus, der dem C. sein den Regiments beliebt gemacht hatte, diese Flotte,

Hans per fideicommi.ssum hinterliess (Ulp. Dig. die unter seinem Nachfolger Claudius Apollmaris

XXXIII 7, 12, 40). Vielleicht ist er identisch von Vitellius abgefalien war, wieder umstimmen,

mit den beiden anderen Claudii Hieronymiani trat aber selbst zur Partei Vespasians iiber (Tac.

(Nr. 176 und 178). hist. ILT 57). Er wurde dann in Tarracina von

178) Claudius Hieronymianus (in den Hss. L. Vitellius eingeschlossen und nach Eroberung

Claudius Lucius Hyerorainianus oder Hiero- der Stadt auf dessen Befehl erdrosselt (Tac. hist.

rainianus oder Gerominianus; vgl. KlebsPro- ILT 76f.). Wahrscheinlich ist er identisch mit

sopogr. I 381 nr. 713; Lucius diirfte wohl auch dem Iulianus, der nach Plin. n. h. XXXVLT 45

verderbt sein), Praeses von Kappadokien (etwa zur 30 unter Nero ein Gladiatorenspiel auszurichten hatte

Zeit des Commodus oder Severus), cum indigne und zu diesem Zwecke einen romischen Ritter an

ferens uxorem suam ad ham sectam (se. Chri- die Ostseekiiste schickte, um Bernstein zu holen.

stianorum) traMsisse Christianos erudeliter trae- Vielleicht mit Bezug darauf sagt Tacitus von ihm

tasset solusque in praetorio suo vastatus peste (wie von seinem Genossen Claudius Apollinaris)

convivis vermibus ebullisset, nemo seiat, aiebat, lascivia socordiaque gladiatorwm magis quam

ne gaudeant Ckristiani aut sperent Christianae. ducum similes, hist. Ill 76. Vgl. Hirschfeld
Postea eognito errore suo . . paene Christianus Verw.-G. I 124, 1.

decessit. Tertull. ad Scap. 3. Vgl. Nr. 177. 185) Claudius Iulianus, Praefectus annonae;

179) (Ti. Claudius) Hipparchus (Suidas s. an ihn ein Rescript Hadrians, frg. Vatic. 235.

'HSo!>8ris nennt ihn falschlich Plutarchos), Vater 40 [Stein.]
_

des Ti. Cl. Attieus Herodes (Nr. 71) und der 186) [C]l. Iulianus, als Proconsul von Asia

Claudia Athenais (Nr. 407). Da er sich der Maje- genannt auf einer Miinze von Ephesos, die die

statsverletzung (? im rvQawixaTg ahiaig) schuldig Bildnisse des Caesars Marcus und der Faustina

gemacht hatte, wurde sein Vermogen eingezogen Augusta zeigt (Waddington Fastes des prov.

(Philostrat. vit. soph. II 1 p. 56 Kayser; vgl. CIA Asiat. nr. 138) und demnach in die Zeit zwischen

III 38 to
e
hi7i6.Qyov xcoQia xh. i-jio tov <ploxov 146 und 161 n. Chr. (vgl. Bd. I S. 2286. 2313)

xoa&ivTa, doch s". Nr. 71). Moglicherweise ist gehort (die Bezeichnnng des Marcus als Ovrjeog

er der Hipparchus, den Suet. Vesp. 13 eTwahnt: Kaloao spricht fur das J. 146 selbst, vgl. Bd. I

Salvium Liberodem in defensione divitis rex S. 2284). Die Erganzung des Gentilnamens zu

ausum dicere, quid ad Caesarem, si Hipparchus 50 Cl(audius) ist wahrscheinlich richtig (s. K 1 e b s

sestertium milies habet? et ipse (sc. Vespasianus) Prosopogr. I 381 nr. 717), ebenso diirfte die Iden-

laudavit. tber C.s Vorfahren vgl. Dittenberger tiflcierung mit nu]lianus, Proconsul yon Asia im

Hermes XIH 86ff. [Groag.] J. 145 (Anc. Greec inscr. in the Brit. Mus. Ill

180) C. Claudius Hortator, Magister equitum 156 nr. 491 Ephesos) zutreffen, Fraglich dagegen

417 = 337, dankte mit dem Dictator C. Claudius ist die weitere Gleichsetzung mit dem Iulianus,

Inregillensis Nr. 183 wegen fehlerhafter Wahl der in der namlichen Stellung dem Rhetor Ari-

wieder ab (Liv. VHI 15, 5f-). Die Notiz ist viel- steides Gunst erwies (Aristid. or. XXVI p. 532f.

leicht eine Falschung, denn beide Manner werden Dind., vgl. Waddington a. a. O. SchmidRh.

sonst nicht erwahnt, und nur dadurch wurde der Mus. XL\TII 1893, 53ff.; Phiiol. LVI 1897, 721.

bis auf denVornamen unbekannte Vater des Ap- 60 Klebs Prosopogr. I 131 nr. 859); s. unter Iu-

pius Caecus Nr. 91 in die Fasten eingeschwarzt. Han us.

[Munzer.] 187) Claudius Iulianus, Statthalter von Ger-

181) L. Cl(audius) Pberinus Eudaemon, 6 xqo.- mania inferior im J. 160 n. Chr. (Dessau 2907

o; ;.or«jTifc (= curator) von Aphrodisias, CIG Bonna), nach Kleins Vermutung (Rhein. Jahrb.

II 2791; s. Nr. 144 LXXX 1885, 154f.) identisch mit Ti. CL Iulianus



vgl. Klebs Prosopogr. I 382 nr. 719), Freund
des Ehetors Cornelius Pronto, der an ihn mehrere
Briefe richtete (ad amic. I 5. 17. 18 p. L77. 185
vgl. 172 N.). C verwaltete unter Marcus und
Verus (161—169 n. Chr.) provinciam cum exer-
citu (I 5. 18, vgl. p. 186, 7 N.), vielleicht Ger-
mans inferior (s. Nr. 187), dessen Verwaltung
ihm dann schon von Pius anvertraut worden ware.
Ob er mit Iulianus, dem Freunde des Caesars
Marcus (Fronto ad M. Caes. IV 1. 2 p. 59 60
N.) identisch ist, erscheint zweifelhaft. [Groag.]

_
189) Cl(audius) Iulianus, pferfectissimusj

v(%r), Praefectus annonae unter Septimius Severus
CIL VI 1603 (aus dem J. 201 n. Chr.) und CIG
HI 5973 = IGI 917 (zwischen 198 und 202). Viel-
leicht identisch mit dem pfraefeetus) pfraetoriq)
lulwnus, an den ein Eescript der Kaiser Septi-
mius Severus und Caracalla vom J. 202 gerichtet
ist, Cod. lust. VII 33, 1. [Stein.]

190) Claudius Iulianus, Consul suffectus zur
Zeit der Kaiser Balbinus und Pupienus (238 n.
Chr.) mit Celsus Aelianus. Hist. Aug. Max. et
Balb, 17, wo ein wahrscheinlich erfundenes Glfick-
wunschschreiben des C. an die beiden Kaiser mit-
geteilt wird (vgl. Celsus Nr. 10). C. war viel-
leicht der Sohn des App. Claudius Iulianus Nr. 193.

191) CI. Iulianus, ovyxXqnxog, s. unter Clau-
dia TIepolemis Nr. 447.

192) App. Claudius I[ulianus?J, Consul suf-
fectus in unbekanntem Jahre (CIL III Suppl
p. 1983 dipl. LVIII; das Militardiplom gehort in
die Zeit vor Caracalla, da bei der cohors I Heme-
smorumderBein&meAntoniniana fehlt; Momm-
sens Zeitbestimmung

, zwischen 138 und 146
n. Chr., entbehrt der sicheren Begrfindung), viel-
leicht eine Person mit dem Folgenden.

193) Appius Claudius Iulianus (der gauze
Name CIL IX 338. XI 2702. XIV 125), Consul
I suffectus in unbekanntem Jahre (vgl. Nr. 192)
Consul II ordinarius mit L. Bruttius Crispinus
im J. 224 n. Chr. (CIL VI 3023. 3070. XI 2702
XIV 125. CIG III 6707 = IGI 2090 u. s. w )'

Praefectus urbi unter Alexander (Paul. Dig. XXXI
87, 3, wo Claudim Iulianus und nicht Claudianus
Iulianus zu lesen ist), Patron von Canusium (CIL
IX 338 aus dem J. 223). Wie Mommsen wohl
mit Recht vermutet, ist er identisch mit dem
Claudius Iulianus, der unter Caracalla (211—217)
Oder Elagabal (218-222) Proconsul von Africa
war (CIL VIII 4845 = 17521 Calama, vgl. Pallu
de Lessert Fastes des prov. Afric. I 25 7f • da-
gegen identificiert Klebs Prosopogr. I 383 nr' 727
diesen Proconsul mit dem CIL VIII 14769 ge-
nannten Ti. Claudius Iulianus, in dem man je-
doch wohl nur eineu Municipalburger zu erblicken
hat). C. war vielleicht der Vater des Consuls
vom J. 238 (Nr. 190). Uber eine metrische In-
scnrift, die Borghesi auf ihn bezog, vgl. Nr. 16.

194) Ti. Claudius Iulianus, Legat der LegioXL Claudia unter Kaiser Pius zwischen 139 und
161 n. Chr. (vielleicht nicht nach 146 vel Bd I
S. 2284), CIL HI 7474 (Durostonim). Consul
suffectus mit Sex. Calpurnius Agricola am 27. Sep-
tember eines unbekannten Jahres zwischen 145
und 161 (CIL m p. 886 dipl. XLIV). Vielleicht
identisch mit den unter Nr. 187 und 188 behan-
delten Claudii Iuliani.

195) Ti. Claudius Iulianus, als Patron eines

vjiauuius ZYZS

Freigelassenen CIL VI 15202 genannt. fiber den
CIL VIH 14769 erwahnten Ti. CI. Iulianus vgl.
Nr. 193. [Groag.]

196) Claudius Iulius Ecclesius Dynamius s.
Dynamins.

u
197) Claudius Iulius (FHG IV 362—364-

lovXXog hat das Seguiersche Bruchstiick Steph.
Byz. s. AmQog, sonst ist "lovXog [Steph. Byz. s.

_Axri\ und "IoXXog — darauf fuhrt im Artikel
10 lovSaia das Schwanken zwischen 'ISXaog und '16a-

Xog — uberliefert; 'IoiXiog [Steph. Byz. s. Adiatr,.
Etym. M. 219, 32] ist eine leicht zu verstehende-
bchlimmbesserung)

, verfasste eine Beschreibung
Phomikiens (iv jt^cortj &omxix&v Steph. Byz.
"Axrj; ev y Qoivixlxwv Steph. Byz. A&gog; schlecht
sv xatg ^oiviHtje hroQiaig Etym. M. a. a. O.), in
der er historische und pseudohistorische Notizen,.
ahnlich wie Alexander Polyhistor oder Iuba, zn-
sammenstellte. Die Etymologie, die er vou'IovSaia

20 (Steph. Byz. s. v.) aufstellt, diirfte kaum junger
sein als die Zerstfirung Jerusalems, andererseits
kennt er Caesarea = SxQatmvog Ttigyog, hat also
nicht vor dem grossep Herodes geschrieben. Der
sehr seltene rOmische Name (vgl. Buecheler
Rh. Mus. XLIV 317) ist beachtenswert; er zwingt
zu der Annahme, dass der Mann ein griechisch
schreibender Romer war. [Schwartz.]

198) M. Claudius Iuncus s. unter M.Iuncus.
199) Ti. Claudius Iuncus, Proconsul von Cy-

30 pern (Le Bas 2726 Citium). Die Identificie-
rungen. die Wadding ton a. a. O. versuchtr
haben sich als unrichtig erwiesen (vgl. L. A e mi-
ll us Iuncus Bd. I S. 550 Nr, 54).

200) Claudius Iustus, in einem Rescript des
Kaisers Pius genannt, Cod. lust. VI 37, 1.

„„ [Groag.]
201) Claudius Labeo, Praefect der ala Bata-

vorum im J. 70 n. Chr. Selbst ein Bataver, war
er fruher in seiner Heimat ein Rivale des Civilis

40gewesen. Nach dem Verrat der Ala wurde C.
im Lande der Friesen interniert, entkam aber
nach Kohi und warf sich dem C. Dillius Voculam die Arme. Er nahm es auf sich, die Bataver
wieder fur die romische Herrschaft zu gewinnen
konnte aber dieser Mission nicht gerecht werden
Nach emem vergebliehen Widerstand gegen den
siegreichen Civilis an der Maasbriicke floh er, von
Ciyihs verfolgt, in das Gebiet der Belger. Sein-
weiteres Schicksal ist unbekannt, Tac. hist IV

5018. 56. 66. 70. [Stein.]
202) Appius CI. Lateranus, XVvir sacr(is}

fmhundis), cos. design(atus), leg(atus) Aug(usti)
pr(o) jjrfaetorej legfionis) III. Ital(ieaeJ . daher
gleichzeitig Statthalter von Raetien (nicht vor
Kaiser Marcus). CIL HI 5793 Augusta Vinde-
hcum.

t

203) Cn. Claudius Leonticus, 6 Xapu-ifydxaxog
vxo.ztx.og xai ixavoodcoxtjg rfj; 'FkXddog (oder xij;
Ayatag; avdvjiaxevoag: AtXx. any. V 1889 133

60 nr. 14; seine Stellung war wohlanalog de'r des
U. Demetrius Nr. 124 und des CI. CaEippianus
Nr. 94), erwarb sich grosse Verdienste um Hellas,
namenthch um Delphi, wie die ihm in Epidauros,
Megara und Delphi gesetzten Ehreninschriften
bewssen ('Evm . dgX . Ill 1884, 30 nr. 76. IGS
I 91. Bull. hell. VI 1882, 449 nr. 79. XX 1896,
'20- Er war der Vater des (Claudius) Tebens
(Nr. 363), Grossvater des Claudius Illyricus Nr. 182
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{Aelr. &qx- a. a. O.). Da eine der oben erwahn-
ten Inschriften von Herennius Ptolemaeus, dem
Vater des Geschichtschreibers Herennius Dexip-
pus, gesetzt ist (Klebs Prosopogr. I 383 nr. 732),
gehOrt C. in die erste Halfte des 3. Jhdts. n. Chr.

{vgl. Nr. 182). [Groag.]

204) M. Claudius Lepidus, im J. 565 = 189
.aus Aitolien nach Rom geschickt (Antias bei Liv.

XXXVII 48, 5). [Miinzer.]

205) Ti. Claudius Lepidus, dgx^Q^s rov IIov-

tov, ejtKftdtTjg xfjg firjtQOjioXewg. Seine Gattin
ist Claudia Marciana, seine Tochter Claudia Le-

^pida, die mit L. Vedius Euphron vermahlt war.
Sie werden geehrt in zwei Inschriften aus Ama-
stris, CIGm 4149f. Darnach ist es hCchst wahr-
scheinlich, dass entweder er selbst oder sein gleich-

namiger Vater identisch ist mit dem Epikuraeer
Lepidus aus Amastris, der als Feind Alexanders
von Abonuteichos bekannt ist, Lukian. Alex. 25. 43.

206) Ti. Claudius Ti. f. Quirfina) Liberalis
Aebutianus, equo publico, praeffeetus) fabr(um),
tribfunus) milfitwmj legfionisj III Cyrenaieae,
deefurialis) Caes(arum), eo(n)s(ulum)

,
yr(aeto-

rum); er und seine Gemahlin Claudia Nectarea
setzten der Herennia Helvidia Aemiliana, der
Gattin des Consulars L. Claudius Proculus Cor-

nelianus (Nr. 288) die Ehreninschrift CIL XIV
4239; vgl. Dessaus Bemerkungen dazu. Er ist

wohl ein Verwandter des mit 16 Jahren verstor-

benen Ti. Claudius Liberalis, praef. fabrum,
•equo publico, CIL XIV 3624, und des Aebutius
Liberalis, an den Seneca die Schrift de beneficiis

richtet; vgl, P. Meyer Jahrb. f. Philol. 1897,

591, 47. Ein Ti. Claudius Liberalis, Gemahl der

Livia Secunda, CIL VI 15133; vgl. auch XV
559. IX 1424.

207) Ti. Claudius Livianus, Praefectus prae-

torio unter Traian, wurde im ersten Dakerkrieg
102 n. Chr. nebst (L. Licinius) Sura zu den von
Decebalus erbetenen Friedensverhandlungen ab-

geschickt, die jedoch zunachst scheiterten, Dio
ep. LXVIII 9, 2. Zur Zeit des Partherkrieges

(J. 114—117) war er unter den Freunden Hadrians
aus dem Ritterstande, gehCrte also wohl auch zu
den Comites Traians, Hist. Aug. Hadr. 4, 2; vgl.

Hirschfeld Verw.-Gesch. I 224. Seine Praefee-

tur wird auch auf einer stadtrfimischen Inschrift,

CIL VI 1604, und auf einer Wasserleitungsrflhre

aus Praeneste, CIL XIV 3439, erwahnt. Mit
Riieksicht auf diesen Fundort wird man wohl
auch die Ziegelsteine CIL XIV 4091, 30 = XV
2317 als aus seinen Besitzungen stammend an-

zusehen haben. Nicht minder wahrscheinlich ist

es, dass die f(ig\inae) Cl(audi) Livia[nij , CIL
XV 932, auf ihn zu beziehen sind; darnach hat

er im J. 123 noch gelebt. Inschriften von seinen

Sclaven CIL VI 280, vgl. 30728 und Ch. Hulsen
Berl. philol. Wochenschr. 1889, 683f. 718, auch CDL
VI 30818. Es ist kein Zweifel, dass er auch der in

<len Reliefs der Traianssaule dargestellte Praefectus

praetorio ist, der stets in Begleitung Traians er-

scheint, vgl. Domaszewski Westd. Ztschr. XIV
(1895) 5. Ob er mit dem Ti. Claudius Ti. fft-

liu-s) Quirfina) Livianus aus der Zeit des Kaisers

Claudius verwandt ist (Sohn oder Enkel*?), lasst

sich nicht bestimmt sagen, Benndorf-Niemann
Reisen in Lykien und Karien S. 64 nr. 32, vgl.

63 nr. 30 und Anm. 1. [Stein.]

208) Claudius Lucanus, Consular, nach dem
Sturze Cleanders (189 n. Chr.) von Commodos
getotet, Hist. Aug. Comm. 7, 7. [Groag.]

309) Tib. Claudius Lysiades, athenischer Ar-
chon, vgl. Lysiades. [v. Schoeffer.]

210) Claudius Lysias, Tribunus cohortis (xt-

XloQxog xijg axsiQtjg) unter dem Procurator von
Judaea (Antonius) Felix. Er rettete den Apostel

Paulus vor den wiitenden Juden und schickte ihn,

10 da sich dieser auf sein Bilrgerrecht berief, unter
militarischem Schutz nach Caesarea zum Procu-
rator, um das J. 58 n. Chr., Acta apost. 21, 31—40.
22, 24—30. 23, 10-30. [Stein.] •

211) M. CI. Macrinius Vindex Hermogenianus
s. unter Macrinius. [Groag.]

212) Claudius Mamertinus, Verfasser einer Rede,
welche unter dem Titel gratiarum actio Mamer-
tini de consulatu sua Iuliano Imp. als nr. 3 im
Corpus panegyricorum (nr. 11 in der Ausgabe von

20Baehrens) uberliefert ist. Der Name Claudius
ist uns nur aus der Gratiarum actio (c. 17) bekannt,

aus der wir auch ersehen, dass C. schon in vorge-

riicktem Alter stand, als er das Consulat erlangte

[canities c. 17; non breve aevum c. 18). Er
muss bei Iulian besonderes Ansehen genossen

haben , da ihn dieser nicht nur im Verlaufe von
einem Jahr (361/2, vgl. grat. act. c. 21. 22) zum
praefectus aerarii (grat, act. c. 1. 22. Ammian.
XXI 8, 1), zum praefectus praetorio Myrici

30 (Ammian. XXI 12, 25) et Italiae (Symm. ep. X
40, 3 Seeck; vgl. grat. act. c. 1. 22) und zum
Consul fur 362 (Ammian. XXI 10, 8. 12, 25.

XXII 3, 1 und die Gratiarum actio) emannte,
sondern auch nebst seinem Collegen Nevitta beim
Amtsantritt dadurch auszeichnete, dass er ihrem
Wagen bei der feierlichen Auffahrt in den Senat

zu Fusse folgte (Ammian. XXII 7, 1). Kurz vor

dieser Ehrung hatte ihm der Kaiser schon einen

andern Beweis seiner Wertsehatzung und seines

40 Vertrauens gegeben, als er ihn zum Mitgliede

des Gerichtshofs bestellte, der in Chalkedon die

Haupter der Iulian feindliehen Partei am Hofe

des Constantius aburteilen sollte (Ammian. XXII
3, 1). C. muss seinen Einfluss bei Hofe auch

noch nach Iulians friihem Tode gewahrt haben;

denn wir finden ihn noch 365 unter Valentinian

und Valens als Praefecten von Italien nebst Africa

und Hlyrien (Ammian. XXVI 5, 5). Im J. 368
jedoch wurde er von Avitianus wegen Unter-

50 schleifs denunciert und deshalb seiner Wiirde ent-

setzt. tFber den Erfolg der Klage und uber die

ferneren Schicksale des C. erfahren wiT nichts.

Seine Rede ist am 1. Januar 362 zu Con-
stantinopel (grat. act. c. 2) gehalten woiden und
zeigt wie die andern Panegyrici der spatern Kai-

serzeit das Streben, den Charakter und die Thaten
des Kaisers mit rhetorischem Uberschwange zu

verherrhchen und gleichzeitig die eigenen Ver-

dienste gebuhrend hervorzuheben. Ihr historischer

60 Wert ist ein geringer. Denn wenn auch das Bild,

das wir aus ihr von Iulian erhalten, trotz aller

Ubertreibungen ein ziemlich getreues ist, so ent-

halt sie doch kaum eine Thatsache, die dem Hi-

storiker von besonderem Nutzen ware. Die Sprache

ist fliessend, abgerundet und geschickt, aber nicht

frei von Eigentumlichkeiten und Archaismen (vgl.

Beispiele dafur bei Teuffel Litt.-Gesch. § 417, 7).

Einem altera magister Mamertinus hat man
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lange Zeit die zwei Panegyrici auf Maximian aus
dem J. 289 (nr. 10 der fjberlieferung = 2 bei

Baehrens) und 291 (nr. 11 der tlberlieferung =
3 bei Baehrens) zugeschrieben. Dass beide dem-
selben Verfasser angehOren, erscheint nach dem
Inhalte kaum zweifelhaft (vgl. Seeck Jahrb. f.

Philol. CXXXVII 713ff., welcher auch die sprach-

lichen Einwande von Kiihl De XII panegyricis
latinis propaedeumata , Diss. Greifsw. 1868, ent-

Amtern gelangten, wegen ihrer Plebeitat Schwie-
rigkeiten bereitet wurden; vielleicht standen sie-

noch in einem gewissen Clientelverhaltnis zu den
patrieischen Claudiern. Ihr Ansehen datiert erst

von M. Marcellus, dem Helden des hannibalischen
Exieges, aber nicht ihr Beiname, wie Plut. Marc.
1, 1 bebauptet : Mdgxov de KXavSwv xXr\-

tiijvat . . xwv Ajco ttjs olxtag itgcoxov MaQxsXXov,
otisq eorlv 'Agrfiov, &g fprjoi IlooeiScovios. r\v yag tfj

kraftet). Dagegen findet die Ansicht, dass dieser 10 nhv sfiizeigia noXefttxog, raj de aw/iazi Qa>fia?,eog,

Verfasser Mamertinus hiess, in der TJberlieferung

keine gentigende Begriindung; denn die Lesart
Mamertini des cod. Ven. ist offenbar in Anleh-
nung an die iiberschrift Ton nr. 3 der tTberlie-

ferung (= 11 bei Baehrens) willkurlich aus dem
verderbten memet des TTrtextes hergestellt worden,
das noeh im cod. Upsal. erhalten ist. HOchst
wabrscheinlich ist die Vermutung von Sachs
(De quattuor panegyricis qui ab Eumenio scripti

ifj 6k %uqi nXrjxzijs, rfj ds tpvau tpiXonoXsfiog.

Erstens erscheint der Beiname schon fiber ein

Jahrhundert Mher in den Fasten, zweitens hangt
er offenbar nicht mit Martins, sondern mit dem
Praenomen Marcus zusammen (vgl. Marculus Fest.
ep. 125), das den patrieischen Claudiern in bi-

storischer Zeit fremd ist (vgl. Nr. 24. 25), aber
bei den Marcelli so uberwiegend haufig gebraucht
wird, dass sich die einzelnen M. Marcelli bis-

esse dicuntur, Diss. Halle 1885, 7, 10), dass20weilen kaum sondern lassen. Neben M. ist nur
memoriae for memet zu lesen sei, richtig, so dass
also der Verfasser magister memoriae gewesen
ware. Da nun auch Bumenius, der Autor des
neunten (= 4 bei Baehrens) und wahrscheinlich
noch mehrerer anderer Panegyrici magister me-
moriae war, so nimmt Seeck a. 0. keinen An-
stand, diesem auch die beiden Lobreden auf Ma-
ximian zuzuweisen (dagegen Schanz Gesch. d.

rem. Litt. IU 135)

C. als Vomame bei dieser Familie iiblich ; ihre-

Tribus war die Arnensis (SC de Oropiis, IGS I

413, 6). Seit der Zeit jenes beriihmten M. Mar-
cellus standen diese plebeischen Claudier den pa-
trieischen an Ruhm und Ansehen kaum nach
(Ascon. Scaur, p. 22. Suet. Tib. 1); auf den-
selben Mann geht ihre Verbindung mit Sicilien

zuriick. Die meisten Gemeinden der Insel ehrten
sie als ihre Patrone und genossen ihren Schutz.

Ausgaben der drei Eeden in den Editionen 30 (Cic. div. in Caec. 13 ; Verr. II 36. 122. Ill 45.
der Panegyrici latini, besonders in der von Baeh
rens Lpz. 1874. [Gensel.]

213) Claudius Marcellinus, verteidigte im Se-

nate Flavius Marcianus gegen den jfingeren Pli-

nius (Januar 100 n. Chr.), Plin. epist. II 11, 15;
vgl. Nr. 424. [Groag.]

214flf.) Claudii Marcelli. Dieser wichtigste

Zweig der plebeischen Claudier war mit den pa-

trieischen urspriinglich verwandt, denn Cic. de

IV 86. 90. Ps.-Ascon. div. in Caec. p. 100. 105
Or. Liv. XXV 29, 6. XXVI 32, 8. Plut. Marc.
23, 9; vgl. Nr. 220). Vor dem Ausbruch des.

Biirgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius
haben drei Marcelli nach einander das Consulat
gefiihrt und haben gleichmassig gegen Caesar
Partei ergriffen; nach dessen Siege war das Ge-
schlecht schon sehr zusammengeschmolzen (Cic.

Marc. 10; vgl. Hor. carm. I 12, 45f.) und ist bald
or. I 176 berichtet: Inter Mareellos et Clwudios 40 darauf erloschen, im Hauptstamin mit dem Neffen
patrieios centumviri iudicarunt , cum Marcelli

ab liberti filio stirpe, Claudii patricii eiusdem
hominis hereditatem gente ad se redisse dieerent
(vgl. Mommsen St.-E. Ill 74f.). Nach Liv.

VIII 23, 16. XXIII 31, 13 kOnnte es scheinen,

dass den ersten Marcelli, die zu den hochsten

und Schwiegersohne des Augustus M. Marcellus
(Nr. 230), in der Seitenlinie der Marcelli Aeser-
nini gleichfalls in der ersten Kaiserzeit (s. Nr. 234).

Atticus hatte seine Geschichte geschrieben (Nep.

Att. 18, 4). Die Genealogie verschiedener Mar-
celli lasst sich nicht mehr ermitteln. *)

*) Stammbaum:

218. M. Claudius Marcellus cos. 423 = 331

219. M. Claudius Marcellus cos. 467 = 287

M. Claudius Marcellus

220. M. Claudius Marcellus cos. 532 222. 539 = 215. 540 = 214. 544 = 210. 546 = 208.

t 546 = 208

222. M. Claudius Marcellus cos. 558 — 196, cens. 565 = 189

225. M. Claudius Marcellus cos. 588 = 166. 599 = 155. 602 = 152. t 606 = 148

M. Claudius Marcellus

227. M. Claudius Marcellus

aed. cur. 663 = 91
Iunia

229. M. Claudius Marcellus
cos. 703 = 51. f 709 =45

217. C. Claudius Marcellus

cos. 705 = 49

214. C. Claudius Marcellus os
pr. 674 = 80

216. C. Claudius Marcellus <ro Octavia

cos. 704 = 50. t 714 = 40

230. M. Claudius Marcellus

aed. cur. 731 = 23

t 731 = 23

422. Claudia

Marcella

423. Claudia

Marcella.
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214) C. Claudius Marcellus war nicht, wie Ps.-

Ascon. Verr. p. 206 Or. sagt, pronepos, sondern abne-

pos des beriihmten M. MarcellusNr. 220, da der Zeit-

abstand zwischen dessen Enkel und ihm zu gross

ist. Er gelangte 674 = 80 zur Praetur und ver-

waltete darauf 675 = 79 als Proconsul (Cic. Verr.

Ill 212) Sicilien. Sein Vorganger M. Aemilius

Lepidus (Bd. I S. 554 Nr. 72) hatte sich hier

schwere Bedriickungen zuSchulden kommen lassen

;

P. Sestius vertrieben worden. Diese Nachrichten

werden so zu vereinigen sein, dass M. Marcellus

der Vater und C- Marcellus der Sohn war, jener

.

langer in Rom blieb und erst dann ins Gebiet

der Paeligner ging, dieser erst in Capua und

darauf in Bruttium einen Aufstand ins Werk zu

setzen versuchte.

216) C. Claudius Marcellus. Im J. 703 =
51 war M. Claudius Marcellus Consul, im J. 704

Marcellus war im Gegenteil der alten Verpflich- 10= 50 C. Claudius Marcellus, im J. 705 = 49

ttmgen seines Hauses gegenfiber den Gemeinden wieder ein C. Claudius Marcellus. Der Consul

eingedenk und suchte ihnen durch eine gerechtere von 753 = 51 heisst bei Dio XL Ind. M. KXav-

Verwaltung aufzuhelfen (Cic. div. in Caec. 13;

Verr. II 8. 51. 110. Ill 42. 212. IV 37. Ps.-

Ascon. Verr. p. 206 Or.). Sie erwiesen sich dafur

erkenntlich, indem sie ihm Statuen errichteten;

in Tyndaris ist eine bezeugt (Cic. Verr. IV 86f.

90), in Tauromenion die Basis einer andern er-

halten (r&ioe KXavdwg
\
MadQxov viog Mad^asl

diog M. vl. Ma.QxeXi.og, der von 705 = 49 in den

Fasti Cap. C. Claudius M. f. M. n. Marcellus

und bei Dio XLI Ind. r. KX. M. vl. MagxeXXog;

dagegen steht durch ausdriickliche Angaben Ci-

ceros (ad fam. XV 7. 8. 10 Aufschr.) sicher fest,

dass der Consul von 704 = 50 Sohn des C. Marcellus

Nr. 214 war. Daraus ergiebt sich mit voller Be-

Xog I y IGI 435). 684 = 70 gehorte Marcellus 20 stimmtheit, dass dieser Consul C. Marcellus nicht

zum Consilium des Praetors M\ Acilius Glabrio, der leibliche Bruder, sondern der Vetter seines Vor-

der im Process des Verres den Vorsitz fuhrte (Cic.

div. in Caec. 13), und zu den Bichtern in diesem

Processe selbst (Cic. Verr. IV 90). Im politi-

schen Leben spielte er weiter keine Bolle; von

jener Zeit datieren wohl seine Beziehungen zu

Cicero, der im J. 692 = 62 von ihm riihmte:

apud me parentis gravitatem obtinebat (Sulla

19f.), und im J. 703 = 51 sagte, er sei von ihm

gangers (Nr. 229) und seines Nachfolgers (Nr.217)

im Consulat gewesen ist (richtig : fra\er patruelis

des M. Marcellus Suet. Caes. 29 ; avcyiog Appian.

bell. civ. II 26). Dios Bemerkung XL 59, 4:

r&iov re MdgxeXXov (%ov M6.qxov~) aveyiov rj

xat aSeXipov — Xiysrai yaQ ixdzsgov erklart sich

also aus dem Gebrauch von frater schlechthin

d __
;

fiir frater patruelis, und diese Bedeutung muss

viuribus benefieiis vel defensustristibus tempo- 30 frater bei Cic. ad fam. IV 7, 6. 9, 2. 4. 11, 1

ribus vel ornatus secundis (ad fam. XV 7, vgl.

8. 10, 2. 11, 2)-. In diesem Jahre richtete er ein

Gliickwunschschreiben an Marcellus, weil dessen

Sohn Nr. 216 zum Consul gewahlt worden war,

und liess sich darin auch seiner Gattin Iunia an-

gelegentlich empfehlen (ad fam. XV 8, vgl. 7).

In der Aufschrift des Briefes nennt Cicero den

Marcellus seinen Collegen; das war dieser als

Augur ; zwei weitere Stellen Ciceros (div. II 75

;

XV 10, 2; Marc. 34. Schol. Gronov. p. 418

Or. haben. Der gemeinsame Grossvater der drei

Marcelli muss M. geheissen haben und ist sonst

unbekannt. Cicero erwahnt C. Marcellus zuerst

mit vieler Herzlichkeit im J. 692 = 62 (Sulla

19f.) ; im J. 697 = 57 gedenkt er eines Mar-

cellus, der sich damals um die Aedilitat bewarb

(ad Att. IV 3, 5) und wohl fiir diesen zu halten

ist. Denn da er 704 = 50 Consul war, so hat

leg II 32) deren erste, 710 = 44 geschrieben, 40 er wahrscheinlich 698 = 56 die Aedilitat und

den Tod des Marcellus voraussetat, ergeben, dass "^ - *<* ^ *w— ^u,>i<W. Htw-«wJ™
er auch eine Schrift tlber die Auguialdisciplin

verfasst hatte, die deren praktischen Wert im

Gegensatz zu dem Mysticismus des Ap. Claudius

Pulcher Nr. 297 betonte. Unbekannt ist, wie

Marcellus mit C. Antonius Hybrida verwandt war,

und welche Beziehungen er zu P. Cornelius Sulla

hatte (Cic. Sulla 19f.).

215) C. Claudius Marcellus. Unter den Ge

701 = 53 die Praetur bekleidet. Etwas vor dem

J. 700 = 54 hatte er sich mit einer Grossnichte

Caesars, Octavia, der Schwester des spateren Kai-

sers Augustus, vermahlt (Suet. Caes. 27), aber

auf seine politische Gesinnung ubte diese Familien-

verbindung keinen Einfluss aus, denn er ergriff

mit Entschiedenheit die Partei des Pompeius.

Durch dessen Unterstutzung wurde er zusammen

mit L. Aemilius Paullus (Bd. I S. 564 Nr. 81)

nossen Catilinas waren zwei Marcelli, Vater und 50 ram Consul far 704 = 50 gewahlt, wozu ihm

Sohn. Als Catilina im Herbst 691 = 63 bei ver- ~ F:,:u: :~~ ™«-<—^ '-' *—

schiedenen Mannern vergeblich Aufhahme gesucht

hatte, fand er schliesslich diese nur bei seinem

Mitverschworenen M. Marcellus (Cic. Cat. I 19;

daraus Quintil. inst. or. IX 2, 45. tber die Les-

art der Hss. M. Metettus vgl. ausser oben S. 1206

Nr 80 a noch Willrich De coniurat. Catilin.

fontibus [Gettingen 1893] 47 Anm.). Von beiden

Marcelli spricht Oros. VI 6, 7: Motus tn Pae-

Cicero aus Kilikien seinen Gliickwunsch (ad fam.

XV 7, vgl. 8) sandte (Figlinae Veleiates OIL I

790. 791. ChTonogr. Idat. Chron. pasch. Cael.

ad fam. VIII 4, 1. 8, 5. 9, 2. Cic. ad fam. XV
7. 8. 9. 1. 10, 1; ad Att. X 15, 2; Brut. 229.

328. Hirt. b. Gall. VIII 48, 10. Plin. n. h. H
147. Suet. Caes. 29. Obseqa. 65. Cassiod. Appian.

bell. civ. II 26. Dio XL Ind. 59, 4; vgl. Athen,

Mitt. XVIII 372 = CIL III Suppl. 12320). Nach

linnis ortus a Marcellis patre et filio per L. 60 Antritt des Consulate empfing Marcellus einen

Vettium proditus patefaeta Catilinae coniurattone

eompressus est et de utroqtte per Bibidum

in Paelignis, per Cieeronem in Bruttiis rindi-

cahim est. Von C. Marcellus berichtet Cicero

Sest. 9, er sei nach Capua gekommen und habe

dort die Gladiatoren aufzuwiegeln gesucht, die

ja auch im Kriege des Spartacus eine so be-

deutendc Rolle gespielt hatten; er sei aber von

weiteren Brief Ciceros (ad fam. XV 10), worin

ihn dieser bat, fur die Bewilligung von Suppli-

cationen zur Feier seiner kriegerischen Erfolge

einzutreten ; der Consul erfullte die Bitte wenig-

stens teilweise (Cael. ad fam. VIII 11, 1) und

erhielt darauf -von Cicero das Dankselireiben ad

fam. XV 11. Viel mehr als solche Kleinigkeiten

beschaftigten ihn wahrend seines Amtsjahres die
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Plane zum Sturze Caesars. Diesem war es ge-
lungen, den anderen Consul und den Volkstribunen
C. Curio durch Bestcchung auf seine Seite zu
Ziehen

; durch sie sah sich Marcellus auf alien
Seiten behindert, so dass Caelius z B. Ende Fe-
bruar noch schreiben konnte (ad fara. VIII 6, 3)

:

Consules atdem habemus summa diligentia : ad-
hue senatus eonsultum nisi de feriis Latinis
nullum facere potuerunt. Gemass denBeschltissen
vom vorhergehenden Jahre (ebd. 8, 5) brachte 10
er im Marz oder April im Senate die Abberu-
fung Caesars zur Sprache, doch verhinderte der
passive Widerstand seines Collegen und das ge-
sehickte Vorgehen Curios das Zustandekommen
eines Beschlusses (Appian. bell. civ. II 27). Nach
langerer Pause referierte er wieder im Sommer
liber die Angelegenheit, aber der Senat entschied
sich fur Curios Antrag, dass nicht Caesar allein,
sondern zugleich auch Pompeius Heere und Pro-
vinzen abgeben sollte (Hirt. b. Gall. VIII 53, 20
1. Appian. bell. civ. II 30; vgl. Suet. Caes. 29
u. a.); Marcellus schloss die Sitzung mit den
Worten, sie hatten es nun erreicht, Caesar zu
ihrem Herra zu machen (Appian. ebd.). Caesar
suchte inzwisehen seine friedlichen Absichten zu
beweisen, indem er die zwei ihm von Pompeius
iiberlassenen Legionen fur den Partherkrieg zur
Verfiigung stellte ; hauptsachlich Marcellus scheint
veranlasst zu haben, dass sie in Italien zuriick-
gehalten wurden (Hirt. b. Gall. VIII 55, 1. Cic. 30
ad Att. VII 13 a, 2. Appian. bell. civ. II 28.
Dio XL 66, 1). Bald ging er noch weiter; auf
das Gerlicht, das sich im Herbst verbreitete, Caesar
wolle vier Legionen in das cisalpinische Gallien
verlegen, stellte er sofort den Antrag, Caesar zum
Feind des Vaterlandes zu erklaren und dem Pom-
peius den Oberbefehl gegen ihn zu iibertragen.
Als Curio ihm erfolgreich Widerstand leistete,
erklarte der Consul, auch ohne Zustimmung des
Senats das zu thun , was er fur seine Pflicht hielt, 40
begab sich in Begleitung der fur das nachste
Jahr designierten Consuln vor die Stadt zu Pom-
peius, iiberreichte ihm das Schwert als Zeichcn
des Commandos und forderte ihn als Consul auf,
die Stadt gegen Caesar zu schiitzen, den Befehl
iiber die beiden Legionen zu iibcrnehmen und
weitere Truppen auszuheben (Hirt. ebd. Oros. VI
15, 1. Appian. bell. civ. II 31. Plut. Pomp. 58,
4f. 59, 1; vgl. Anton. 5, 2. Dio XL 64, 1-4.
66, If.). Pompeius nahm den Auftrag an und 50
begann noch vor dem Ende des Jahres seine
Eustungen; mit einem gewissen Eechte konnten
die Gegner das eigenmachtige Vorgehen des Mar-
cellus als die Eroffnung des Krieges betrachten
fvgl. Nissen Histor. Ztschr. XLVI 70—72.75).
Das Verhalten des Marcellus nach Niederlegung
des Consulats entsprach aber sehr wenig dem
Kriegseifer, den er wahrend desselben zur Schau
getragen hatte. Er verliess zwar mit Pompeius
die Hauptstadt, denn er war im Februar 705 = 60
49 mit ihm zusammen (Cic. ad Att. VIII 12 a,

4), aber bald wurde er bedenklich. Im Marz
schrieb Cicero (ebd. IX 1, 4): MarcMi quidem,
nisi gladium Caesaris timuissent, manerent;
bei den Vettern des Gaius iiberwog die Furcht
vor Caesar, und sie folgten dem Pompeius fibers
Meer. Gaius dagegen blieb bis in den Mai hinein
unschliissig auf seinem Gute bei Liternum (ebd.

X 12 a, 3. 13, 2) und entschied sich schliesslich
im entgegengesetzten Sinne wie Cicero, der auch
lange geschwankt hatte. Voll Unwillen erklarte
dieser, ehe er Italien verliess (ebd. X 15, 2 vom
12. Mai): JJnum C. Marcellum cognovi titni-
diorem, qwmeonsutem fuisse paenitet. & jioXXijg
ayevvslag! qui etiam Antonivm confirmasse di-
oitur, ut me impediret, quo ipse, credo, honestius.
Die Verwandtschaft mit Caesar mochte dem Mar-
cellus den Vorwand bieten, urn seinen Partei-
wechsel zu entschuldigen , aber vermochte nicht,
seine Charakterschwache zu verdecken ; seine po-
litische Eolle war daher ausgespielt. Weder Caesar
noch Caesars Gegner, wie M. Marcellus, wollten
etwas von dem Uberlaufer wissen ; Gaius gab sich
die grOsste Miihe, diesen seinen Vetter zu ver-
sohnen und ihm seine Ergebenheit zu beweisen
(Cic, ad fam. IV 7, 6. 9, 4), that einen Fussfall
vor dem Dictator, urn die Begnadigung des Marcus
zu erbitten (ebd. IV 4, 3. Marcell. 10. 34. Schol.
Gronov. p. 418 Or.), aber nachdem Caesar dem
Senate, der sich dieser Bitte anschloss, nachge-
geben hatte, wusste der Begnadigte dem Fiir-
sprechcr wenig Dank (Cic. ad fam. IV 11, 1).

Erst nach der Ermordung Caesars trat C. Mar-
cellus wieder etwas mehr hervor; sein Schwager
Octavian stand in gutem Einvernehmen mit ihm
und zog ihn zu Staatsgeschaften heran (Cic. ad
Att. XV 3,2. 12, 2; Phil. Ill 17. Nicol. Damasc.
v. Caes. 13 [FHG III 433]), bediente sich seiner
auch, urn auf Cicero einzuwirken (Cic. ad Att.
XVI 14, 2. 15, 6. Plut. Cic. 44, 1). Nach den
Aussenragen in dessen Briefwechsel scheint Mar-
cellus auch mit Atticus in naheren Beziehungen
gestanden zu haben und ist daher wohl fur den
Marcellus zu halten, der Atticus veranlasste, die
Geschichte seiner Familie zu schreiben (Nep. Att
18, 4). Er ist im Anfang des J. 714 = 40 ge-
storben

; seine Witwe Octavia war noch von ihm
schwanger, als sic aus politischen Motiven in
diesem Jahre die zweite Ehe mit M. Antonius
einging (Appian. bell. civ. V 64. Plut. Ant. 31,
If. Dio XLVIII 31, 3). Aus der Ehe des Mar-
cellus und der Octavia waren ein Sohn und zwei
Tochter entsprossen (Plut. Ant, 87, 2 ; Marc. 30,
7; vgl Nr. 230. 422. 423).

217) C. Claudius Marcellus ist von seinem
gleichnamigen Vetter und Vorgiinger im Consuls
Nr. 216 als M. f. M. n. zu unterscheiden (Fasti
Cap. Dio XLI Ind.). Sein Vater ist wohl Nr. 227,
sein Bruder Nr. 229. Vor seiner Wahl zum Consul
wird er garnicht erwahnt. Gegen das Ende des
J. 704 = 50 schloss er sich als designierter Consul
mit seinem Collegen L. Lentulus Crus dern im
Amte beflndlichen C. Marcellus an, als dieser aus
eigener Machtvollkommenheit dem Pompeius den
Oberbefehl iibertrug (Dio XL 66, 2f.

;
Plut. Pomp.

59, 1 erwahnt nur die Teilnahme des Lentulus,
Appian. bell. civ. II 31 irrig die des anderu Consuls
von 704 = 50, L. Aemilius Paullus). Am 1. Ja-
nuar 705 = 49 traten Marcellus und Lentulus ihr
Amt an (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch.
Figlina Veleias GIL I 793. Munzen bei Momm-
sen Muuzwesen 650. Cic. ad fam. VII 3, 1 ; ad
Att. XV 3, 1. Bell. Alex. 68, 2. Veil. II 49, 1.

Schol. Bob. p. 336. Flor. II 13, 15. Cassiod.
Joseph, ant. 'XIV 228. 237. Appian. bell. civ. II
33. Dio XLI Ind. 1, 1 ; zu Plut. Caes. 29, 1 w\
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Nr. 229). Dass beidc als Gegner Caesars gewahlt
worden waren, ist klar (Hirt, b. Gall, VIII 50, 4.

Suet Caes. 29) ; aber welche besonderen Umstande
Marcellus auf die Seite des Pompeius gefuhrt
hatten, wird nicht angegeben; er war als Mit-

glied der Nobilitat wahrscheinlich dessen iiberzeug-

ter Anhanger, wiihrend den Lentulus der Eigen-
nutz bestimmte (vgl. Veil. II 49, 3: cum. alter

consul iusto esset ferooior, Lentulus vero salva

diese Erzahlung auch der von der zweiten Con-
sulwahl seines Urenkels Nr. 220 nachgebildet sein.

219) M. Claudius Marcellus, Consul mit C.
Nautius Eutilus 467 = 287 (Chronogr. Idat. Chron.
pasch. Cassiod.).

220) M. Claudius Marcellus. Erhalten ist

seine Biographic von Plutarch (im folgenden nur
Plut. citiert); iiber deren Quellen vgl. u. a. Aug.
Miiller De auctoribus rerurn a Marcello in Si-

re publico, salvus esse non posset; auch Petron. 10 cilia gestarum (Halle 1882) 29-38. Hesselbarth
124 v. 288). In der Senatssitzung des 1. Januar
griff Marcellus nur mit einer gegen Konig Iuba von
Numidien gerichteten Erklarung ein (Caes. bell.

civ. I 6, 4); im iibrigen liessen sich die beiden
Consuln von den Ereignissen fortreissen, und die

Ereignisse brachten es noch im Januar mit sich,

dass sie im Gefolge des Pompeius die Stadt ver-

liessen (ebd. 6, 7. Appian. bell. civ. II 36f, Plut.

Pomp. 61, 3; Caes. 34, 1. Dio XLI 6, 2. 7, 1)

Historisch-kritische Untersuchungen zur dritten

Dekade des Livius (Halle 1889) 533—541. Mar-
cellus heisst M. f. auf den Weihinschriften (s. u.)

und bei Plut. 1, 1, M.
f. M. n. Fasti Cap. und

Acta tr. zum J. 532. Ob er, sein Sohn oder sein

Eukel der Consul M. Claudius M. f. auf einer

Tessera hospitalis CIL I 532 = X 6231 ist, bleibt

ivngewiss. Sein Vater ist weiter nicht bekannt,
sein Grossvater war jedenfalls Nr. 219. Dass

Am 23. Januar waren sie mit ihm in Teanum 20 er den Beinamen Marcellus zuerst gefuhrt habe,
(Cic. ad Att. VII 13 b, 3. 14, 1), am 27. in Capua

:¥(ebd. 15, 2. Caes. bell. civ. I 10, 1. 14, 2) ; "am
5. Februar wollten sie wieder hier sein, doch traf

Marcellus an diesem Tage noch nicht ein (Cic.

ad Att. VII 16, 2. 17, 5. 20, 1. 2. 21, 1). So
oft Cicero von ihnen spricht, geschieht es mit
Klagen iiber ihrc Schwache und Eatlosigkeit ; es

war nicht daran zu denken, dass sie den Auftrag
des Pompeius, die Staatskasse aus Rom zu holen,

behauptet Plut. 1, 1 mit Unrecht (s. o. S. 2732).
Als junger Mann kampfte er im ersten puni-

schen Kriege, rettete seinem a&eX<p6<; (Halb-
oder Adoptivbruder) Otacilius, wahrscheinlich T.

Otacilius Crassus Praetor 537 = 217 und 540
= 214, das Leben und erhielt militarische Aus-
zeichnungen (Plut. 2, 2f.). Nicht lange darauf

wurde er Augur (Plut. 2, 3; vgl. Bardt Die
Priester der vier grossen Collegien 20; als Augur

ausfuhren konnten (ebd. 22, 2), sondern sie be- 30 erwahnt von Cic. div. II 77. Liv. XXVII 36, 5),

gaben sich bald aus Capua himveg, um die Flucht
fortzusetzen (ebd.- 24). Pompeius befahl ihnen

in einem noch vorliegenden Schreiben von Mitte
Februar (ebd. VIII 12a), alle Truppen, die ver-

fiigbar waren, zusammenzuziehen und sich mit
ihm in Brundisium zu vereinigen, und diesen Be-
fehl fiihrten sie aus (ebd. 11 c. 15, 2. Suet. Caes.

34). Bald darauf, im Anfang Marz, gingen sie

noch vor Pompeius selbst mit einem Teil seiner

Als curulischer Aedil belangte er den plebeischen

Aedilen C. Scantinius Capitolinus, der seinem un-

miindigen Sohne Nr. 222 (s. d.) unsittliche Antrage
gemacht hatte, und bewirkte seine Verurteilung
zu einer Geldstrafe, von der er ein Weihgeschenk
stiftete (Val. Max. VI 1, 7. Plut. 2, 3. 5—8; vgl.

Mommsen St.-E. I 706, 6. II 472, 2. 493, 4). Die
genaue Zeit der Aedilitat ist ebensowenig bekannt,

wie die seiner ersten Praetur (vgl. Liv. XXII 35, 6.

Streitmacht nach Epirus hiniiber (Cic. ad Att. 40 7). Das Consulat erhielt er zum erstenmale 532 =
VIII 15, 3. IX 2. 6, 4. 9, 2. Caes. bell. civ.

I 25, 2. Lucan. II 645f. Appian. bell. civ. II 39.

40. Plut. Cic. 38, 4; Pomp. 62, 2; Caes. 35, 1.

Dio XLI 12, 1). Spater wird Marcellus nur noch
eininal erwahnt ; zum J. 706 = 48 berichtet Caes.

bell. civ. IJJ 5, 3 von der Flotte des Pompeius

:

Navibus Rhodiis O. Marcellus cum C. Coponio
praeerat (vgl. auch Dio XLI 43, 2f.). Da an den
Stellen, an denen weiterhin von dem Geschwader

222 mit Cn. Cornelius Scipio Calvus (Fasti Cap.
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Plut. 6, 1).

Im vorhergehenden Jahre hatten die Insubrer

durch C. Flaminius eine schwere Niederlage er-

litten und baten jetzt um Frieden, aber die beiden

neuen Consuln stellten sich in Eom an die Spitze

der Kriegspartei und erreichten die Ablehnung
des Friedensgesucb.es (Polyb. II 34, 1. Plut. 6, 2.

Zonar. VIII 20). Daraufhin riisteten sich die

die Bede ist, nur C. Coponius als dessen Befehls- 50 Insubrer zu einem letzten Entscheidungskampfe
haber erwahnt wird (s. d.), so mag Marcellus

noch vor dem Entscheidungskampfe sein Ende
gemnden haben ; deshalb ist in der Geschichte

seines Bruders nicht mehr die Eede von ihm, und
deshalb nennt Cicero Phil XIII 29 beide Consuln
des Jahres 705 = 49 unter den Opfern des Biir-

gerkrieges.

218) M. Claudius Marcellus war Consul mit

C. Valerius Potitus 423 = 331 (Chronogr. Idat.

und verstarkten ihre Macht, indem sie grosse

Scharen von Gaesaten unter dem Heerkonige Vir-

dutnarus in ihren Dienst nahmen; von Rom gingen
beide Consuln nach Oberitalien ab. Der Bericht
des Polybios (II 34, 2—35. 1) iiber den Feldzug
ist durch seine Vorliebe fiir das Haus der Sci-

pionen und zu Ungnnsten des Marcellus beein-

flusst, denn er schildert zwar richtig dessen Er-

folg bei Clastidium, verschweigt aber seinen Zwci-
Chron. pasch. Liv. VIII 18, 1. Oros. Ill 10. 1. 60 kampf mit Virdumarus und seinen Triumph und
Cassiod. Diod. XVII 74, 1) und wurde 427 =
327 zum Dictator fiir die Abhaltung der Wahlen
ernannt. Seine Ernennung wurde wegen eines an-

geblich dabei vorgekoninieiien Versehens cassiert,

wie die Tribunen behaupteten, vielmehr wegen
seiner Plebeitat (Liv. VIII 23, 14—17) ; er war
in der That der erste plebeische Claudier, der
zu den hOchsten Wiirden gelangte, doch konnte

rechnet die eigentliche Entscheidung des Krieges

durch die Einnahme von Mediolanum dem Scipio

allein an. Von dieser Darstellung unterscheidet

sich die des Zonar. VIII 20 nur darin, dass sie

die letztere Unternehmung beiden Consuln zu-

schreibt. Darnit stimmen Plut. 7, 5f. und Eutrop.

III. 6 (vgl. Oros. IV 13, 15) uberein , aber bei

ihnen steht der Sieg und namentlich der Zwei-
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kampf des Mareellus durchaus im Vordergrunde,
und in den iibrigen Erzahlungen ist dies allein

Ton der ganzen Geschichte des Feldzugs tibrig

geblieben. Die vereinigten consularischen Heere
belagerten zuerst die Stadt der Insubrer Acerrae
(Polyb. Plut. 6, 2). Die Feinde sahen sich ausser
stande, die Einsehliessung zu durchbreehen und
suchten ihre Aufhebung herbeizuftthren, indem sie

mit den Soldnerhaufen den Po iiberschritten und

107. IX 78; Erwahnung anscheinend bei Diomed.
p. 490, 14 Keil). In diesem Feldzuge hatte Mar-
eellus zuerst der Virtus und Honos einen Tempel
gelobt (Liv. XXVII. 25, 7. XXIX 11, 13. Val.
Max. I 1, 8; a. u.).

Im hannibalischen Kriege trat er erst nach
der Schlacht bei Cannae hervor. Wahrend er im
Felde stand , wurde er zum zweitenmale zum
Praetor gewahlt. Als solcher sollte er 538 =216

in das Gebiet der Anamaren (uber den Namen 10 nach Sicilien abgehen und war noch in Ostia
s. Hiilsen o. Bd. I S. 2055) einfielen, wo sie

das feste Clastidium (jetzt Casteggio) bestiirmten.

Wahrend die romische Hauptmacht unter Scipio
vor Acerrae blieb, folgte Mareellus mit dem
grOssten Teile der Beiterei und wenigen Leicht-
bewaffneten den Feinden liber den Fluss und fand
sich hier plotzlich ihrer Schlachtreihe gegeniiber
und in Gefahr, von ihrer Ubermacht umzingelt
und erdriickt zu werden (vgl. Plut. 6, 8f. Frontin

mit den Rustucgen beschaftigt, als die Botschaft
von jener Niederlage in Rom eintraf. Nun erhielt

er, der erprobte Feldherr, den Auftrag, das Com-
mando iiber die Beste des lei Cannae geschla-
genen Herres in Canusium zu iibernehmen; einen
Teil seiner Truppen entsandte er zum Schutze
der Hauptstadt, einen andern nach Teamim Sidi-

cinum und begab sicli selbst auf seinen neuen
Posten (Liv. XXII 35, 6. 57, 1. 7f. Plut. 9, 1.

strat. IV 5, 4). Er traf mit grosser Geistes- 20 Appian. Hann. 27). Er fiihrte, da Hannibal sich
gegenwart seine Anordnungen , tlberfliigelte die

Kelten und fasste sie in der Flanke, erlegte in

persOnlichem Zusammentreffen den Virdumarus
und trieb dessen dadurch in Verwirrung geratene
Scharen in den Fluss, wo viele den Tod fanden.
Etwa zu derselben Zeit gelang dem Scipio die

Eroberung von Acerrae , und er riickte nun vor
Mediolanum, die Hauptstadt und letzte Zuflucht
der Insubrer. Die Angaben des Polyb. II 34, lift".

nach Campanien gewendet hatte, die Triimmer
der cannensischen Legionen nach Casilinum am
untern Volturnus und zog hier seine iibrigen Trup-
pen an sich. Hier trafen ihn Boten von Nola.
Hannibal hatte nach dem Abfalle Capuas auch
in dieser Stadt Verbindungen angekntipft und
hoffte sie auf seine Seite zu ziehen , doch der
Adel hielt an dem Biindnis mit Rom fest und
rief Mareellus zu Htilfe. Diesem gltickte es, das

und des Plut. 7, 5f. sind in entgegengesetztem 30 vom Feinde besetztc Gebiet zu umgehen und
Sinne tendenzios gefarbt und diirfen vielleicht da- " "T '

* " " ~

hin vereinigt werden, dass Scipio hier bereits den
Kampf begonnen hatte, dass aber erst das recht-
zeitige Eintreffen des Mareellus ihn zu Gunsten
der Ro'mer entschied. Jedenfalls hat Mareellus,
nachdem noch Comum eingenommen worden war
(nur von Zonaras erwahnt) und die Insubrer sich

bedingungslos unterworfen hatten, allein trium-
phiert und zwar nach den Acta triumph, de Gal-

nach Nola zu gelangen (Liv. XXIII 14, 10—13
mit Weissenborns Anm.). Hier gait es zu-

naehst, die bedrohlich gewachsene Neigung zum
Abf'all in der Biirgerschaft zu bekampfen. Unsere
Quellen, deren Berichte fiber diesc Ereignisse fast

bis zur Unbrauchbarkeit entstellt sind, erzahlen
ausfiihrlieh, wie Mareellus durch seine Grossmut
mid Milde einen vornehmen Jtingling, L. Bantius,
fest an die Saehe der Romer gekettet liabe (Liv.

lets Insubribus et Germ[an](eis>, deren Name 40 XXIII 15, 7—16, 1. Frontin. strat. Ill 16, 1.
hier, wenn er auf gleichzeitiger Aufzeichnung be
ruhte, zuerst vorkame, aber vielmehr erst spater
fiir den der Gaesaten eingesetzt zu sein scheint
(vgl. Hirschfeld Festschrift fiir Kiepert [Berl.

1898] 271—273). Den Triumph erwahnen nur
noch Plut. Rom. 16, 13f.; Marc. 8, If. Eutrop.
Ill 6. Sil. It. XII 279f., aber zahlreiche Zeug-
nisse melden, dass Mareellus als dritter und
letzter nach Romulus und A. Cornelius Cossus

Plut. 10, 2ff.); Dio, der seine geschickte Behand-
lung der schwankenden Bundesgenossen im all-

gemeinen riihmt (frg. 56, 33f.), giebt zum Belege
eine andere Anekdote von der Nachsicht des Mar-
eellus gegen einen lucanischen Reiter (frg. 56, 35).

Aber beide Anekdoten werden ganz ahnlich von
dem Rivalen des Mareellus, Fabius Cunetator, er-

zahlt (vgl. Val. Max. VII 3, 7. Frontin. strat. IV
7, 36. Auct. de vir. ill. 43, 5. Plut, Fab. 20, If.),

dem Iuppiter Feretrius die Spolia opima dar- 50 und das macht sie verdachrig. Mag auch
brachte, die Rustung des feindlichen Fiihrers,
den er als Feldherr mit eigener Hand getotet
hatte (Cic. Tusc. IV 49. Liv. ep. XX. Flor. I

20, 5. Eutrop. Ill 6. Oros. IV 13, 15. Ampel. 21.

Val. Mai. Ill 2, 5. Frontin. strat. IV 5, 4. Fest.'

p. 189. Auct. de vir. ill. 45, If. Verg. Aen. VI
855—859. Serv. z. d. St, Propert. V 10, 39—44.
Manil. astr. I 787f. Sil. It. I 133. HI 587. XII
279f. Plut. Rom. 16, 13f.

; Marc. 6, 9—7, 3. 8,

wahrer Kem in ihnen enthalten sein, so forderte

die ganze Lage andere, wirksamere Mittel, um sich

die zweifelhafte Treue der Bundesgenossen zu
sichern, und Mareellus scheute ihre Amvendung
nicht. indem er uber siebzig Nolaner als Verrater
hinriehten und ihr VennOgen einziehen liess (Liv.

XXin 17, If.). Den Romevn ist freilich etwa?
anderes in Erinnerung geblieben; so sagt Cic.

Brut. 12: Post Cannensem calamitatem priutui.
Iff.; comp. Pelop. et Marc. 1,3). Die Acta triumph. 60 Marcelli ad Xolam prodto popuhis se Romania-
enthalten eine besondere Eintragung uber dieses
ETeignis, und die Miinzen eines Nachkommen des
Helden, des P. Cornelius Lentulus Mareellinus,
stellen es bildlich dar (Momm sen Mflnzwcsen
648 nr. 303); der Dichter Naevius verherrlichte
es, wohl erst nach dem Tode des Mareellus, in

einem Drama mit dem Titel Clastidium (zsvei

unbedeutende Fragmente bei Varro de 1. 1. VII

erexit, ahnlich Verg. Aen. VI 857f. von Mareellus
Hie rem Romanam magno turbante tumult

u

sistet; imEpos des Silius Italicus (XII 166ff.295ff.)

bezeiehnet die Schlacht bei Nola den Wendepunkt
des Geschieks Hannibals, und noch Claudian bell.

Goth. 138—141 stellt die drei grossen Feldherrcn
Roms im hannibalischen Kriege, Fabius, Mareellus
und Scipio zusammen und riihmt: Campo post
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ausus aperto Mareellus vinei (soil. Rannibalem)
docuit (vgl. Val. Max. IV 1, 7: M. Mareellus
. . . primus et Hannibalem vinei et Syracusas
eapi posse docuit). Das sind patriotische Uber-
treibungen, die auf ein bescheideneres Mass zu-

ruckgefuhrt werden miissen. Liv. XXIII 16, 2ff.

(vgl. Frontin. strat. II 4, 8. Sil. It. a. O.) und
Plut. 11, 2ff. erzahlen, dass im J. 538 = 216
Mareellus einen gliicklichen Ausfall maehte und

mit dem Hinweise auf die moralische Wirkung-
seiner Zuge in Italien. Den Best des Jahres 538
= 216 verbrachte Mareellus, ohne seine feste Stel-

lung bei Nola zu verlassen; er maehte keinen

Versuch, das belagerte und tapfer verteidigte Casi-

linum zu entsetzen (Liv. XXIII 19, 4). Er wurde
dann zur Berichterstattung undBeratung des neuen
Kriegsplans naeh Rom beschieden (ebd. 24, If.

25, 5). Man legte jetzt so hohen Wert daraufr
dadurch Hannibal zwang, seine Absichten auf lOihm ein selbstandiges Commando zu verleihen^

Nola aufzugeben; Liv. XXHI 16, 15f. schliesst

seine Darstellung : Vix equidem ausim adfirmare,
quod quidam auctores sunt, duo milia et octin-

gentos hostium oaesos, non plus quingentis Ro-
manorum amissis (bei Plut. 11, 5 sogar: keyovxai

yctQ viceq 7ievtamo%iXiovg axo&avsir, ouioxxeTvat de

'P(ouaiwv ov jclelovas rj mvraxooiovs); sed sive

tanta sive minor victoria fuit, ingens eo die res

ae nescio an maxima illo bello gesta est; non

dass man sich sogar vor einer Anderung der Ver-
fassung nicht scheute, denn durch einen besondern

Volksbeschluss wurde ihm, der nur Praetor war,,

sein Imperium fiir 539 = 215 als proconsularische^

erneuert. Noch vor demAblauf des vorhergehendert

Jahres fand einer der designierten Consuln seinen

Tod, und nun wiinsehte man Mareellus an dessen

Stelle zu wahlen. Die Wahl kam zu stande,

denn dieses Consulat wird stets unter den fiinf

vinci enim ab Hannibale tune vineentibus dif- 20 des Mareellus mitgezahlt (vgl. Liv. XXVII 22, 1) ;

fieilius fuit quam postea vineere. Zonar. IX 2

sagt nur, Hannibal habe Nola durch einen Hand-
streich nehmen wollen, aber Mareellus sei von
ihm unbemerkt hineingelangt, und jener sei zu-

riickgeschlagen worden. Es ist daher nur das
als sicher anzunehmen, dass Mareellus durch die

rechtzeitige Besetzung von Nola dessen Abfall
verhinderte; ob die Feinde einen Angriff iiber-

haupt versuchten, und ob die Bonier einen Aus

aber da jetzt beide Consuln Plebeier geweseiL

waren, was noch nie vorgekommen war, wurden
religiose Bedenken vorgeschiitzt und die Wahl
cassiert. Mareellus behielt das ihm vorher be-

stimmte proconsularische Imperium und das Com-
mando der bei Nola concentrierten Streitkrafte,.

von denen jedoch die cannensischen Legionen ge-

trennt wurden, um naeh Sicilien gebracht zu wer-

den (Liv. XXIII 25, 7. 30, 13. 31, 7f. 12—14.
fall wagten, bleibt dahingestellt, und von einem 30 32, 2. Oros. IV 16, 12. Plut. 12, 1—3; vgl,

wirklichen Siege, .etwa gar im offenen Felde, iiber

Hannibal selbst kann keine Rede sein. Aber
allerdings kam die moralische Wirkung einem
solohen gleich; das hat Livius richtig bemerkt,
und deshalb haben seine Nachfolger, die meistens
nur von einer Schlacht bei Nola sprechen, den
ersten beseheidenen Erfolg der Riimer in diesem
Kriege immer wieder fiir Hannibals erste Nieder-
lage ausgegeben und dem Mareellus zum hOchsten

Mom m sen St.-R. I 642, 3. II 80. 649). Im
J. 539 = 215 soil Mareellus einen zweiten Sieg-

bei Nola errungen haben. In der breit ausge-

ftihrten Erzahlung des Liv. XXIII 41, 13—46, 7

(vgl. Eutrop. Ill 12, 1: M. Claudius Mareellus

consul) nehmen hier die Reden der handelnden

Personen den meisten Raum ein, und ist die Dar-
stellung der Thatsachen verworren und bedenk-

lich. Genau iibereinstimmend mit Liv. XXIII
Euhme angereclmet (vgl. z. B. Val. Max. I 6, 9. 40 46, 4. 6 giebt Plut. 12, 5f. die iibertrieben hohe
Flor. I 22, 29. Oros. IV 16, 12. Ampel. 18, 10.

46, 6. Auct. de vir. ill. 42, 6. 45, 4). Ihrer Be-
hauptung und zugleieh den Angaben iiber die

weiteren angeblichen Siege des Mareellus iiber

Hannibal muss man die Zeugnisse unparteiischer
Autoren gegeniiberstellen, naeh denen Hannibal,
so lange er in Italien war, nie besiegt worden
ist (Polyb. XV 11, 7, 12. 16, 5. Diod. XXIX 19.

20. Nep. Hann. 1, 2. 5, 4. 6, 1. Iustin. XXXI

Zahl der punisehen Verluste und den Ubergang
numidiseher und spanischer Reiter zu den Bomern
an; iiber den Kampf fasst er sich aber noch kiirzer

und fiigt eine Notiz iiber eine neue, von Mareellus

angewandte Taktik liinzu (12, 4). Ebenso wie

Liv XXIII 41, 13—43, 4 giebt Zonar. IX 3 die

Pliinderungsziige , die Mareellus nach Samnium
hinein ausfiihrte, als Grand der Unteraehmung
Hannibals gegen Nola an, beriehtet von dessen

5, 9). Einen Ausgleich zwischen den einander 50 schwerer Niederlage und der Desertion seiner

widerstreitenden Meinungen suchte schon Plut,

comp. Pelop. et Marc. 1, 5: 'Awiflav 6k Mdp-
-HE/.Xog , d>; /.liv oi xegl IIoKvfSiov (frg. inc. 23
Hultsch) liyovotv, ovdh azatj hvixr\oev, a/.?.' ai)z-

ztjzog 6 dvijg doxsT ftiaysrsodai jhezqi Sxixicovo;.

fjfiil; 6k Ai/iuo, Kaiaagt Hal Nejiwzi (falsch! vgl.

die angefiihrten Stellen) xai x(bv 'EV.rjvixwv x<Z

(SaodeT 'lofjq ^loievo/nsv , tftTa; ziva; xai tqoxu;
vjio Magy.sX/.ov ru>r ovv 'Awlfy ysria&ai " fieya/.rjv

Leute. Es ist bei diesem Stande der Uberliefe-

rung wahrscheinlich . dass sich auch in diesem

Jahre die Erfolge des Mareellus auf die Behaup-
tung Nolas, einige Beuteziige und etwa ein gluck-

liches Gefecht gegen kleinere Abteilmigen des

punisehen Heeres beschrankte. Noeh wertloser

ist die Tradition uber den dritten Sieg des Mar-

eellus bei Nola im naehsten Jahi-
e. Damals, 540

214, war er zum drittenmale zum Consul ge-
6' avrai £on;ijv ovdeftiav Exoirjoav, a'/."/.' koine yev- 60 wahlt worden. zusammen mit Q. Fabius Maximus
66jiTwua xi yerea&at xegi xor Aifivv iv zatg ovfix/.o-

y.ais txslvat;. Das Urteil ist richtig, dass keiner

der V
T
orteiIe, die Mareellus etwa iiber Hannibal

errang, von entscheidender Bedeutung und Ein-

wirkung auf den gesamteii Verlauf des Krieges
war (vgl. auch Frontin. strat, II 3, 9) ; aber Plut.

a. O. 1, 6f. rechtfertigt auch wieder ganz passend
und ahnlich wie Livius den Ruhm des Mareellus

Cunetator (Fasti fer. Lat. CIL I a p. 57. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Nep. Cato 1, 2. Liv. XXIV
9, 3. 7ff. 10, If. 14, 8. Cassiod. Fest. p. 352.

Plut. Marc 13, 1 ; apophtb. Fab. 3. Zonar. IX 4).

Die Kiiiiipfe bei -Nola miter seinem Consulat

kennen die iibrigen Quellen iiberhaupt nieht; sehon

das macht gegen den livianischen Berieht (XXIV
13,8—11. 17, 1—8) bedenklich, aber auch seine
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Einzelheiten halten der Kritik nicht stand. Mar-
cellus stand an der Spitze des consularischen
Heeres im J. 540= 214 bei Suessula, nachdem
•er am Ende des vorhergehenden Jahrcs sein Heer
"bis auf die Besatzung von Nola entlassen hatte
{Liv. XXIII 48, 2). Die Existenz dieser Be-
satzung ist in der Erzahlung fiber sein Consulat
vollig vergessen, und die Situation erseheint ganz
so, wie im J. 538 = 216: Die Plebs in Nola neigt

Krieges hauptsachlich Fragmente seiner Schilde-
rung der Belagerung von Syrakus vor, die noch
von byzantinischen Autoren mehrfach excerpiert
wurde (vgl. den kritischen Apparat der Ausgabe
von Hultsch). Die iibrigen Berichte gehen
meistens in letzter Linie auf Polybios zuruck und
sind von geringerem Werte; der des Silius Itali-

cus fiillt dessen XIV. Bueh und darf wegen der
poetischen Freiheiten, die sich der Dichter nimmt,

zum Abfall von Rom, der Senat bittet Marcellus 10 nicht mit den iibrigen auf eine Stufe gestellt
urn Hulfe, dieser eilt herbei und besetzt die Stadt.
Dann dauern die Kampfe mit den Karthagern
wie im J. 539 = 215 im ganzen drei Tage und
wird dem siegreichen Vordringen der EOmer nur
durch einen unvorhergesehenen Zufall em Ziel

gesetzt : damals war es ein Eegen , diesmal ist

es das dem Livius selbst unerklarliche Ausbleiben
der romischen Reiterei unter dem Legaten C.

Claudius Nero (Nr. 246), der ubrigens bei Sil. It.

werden. Vgl. audi die im Eingang citierten

Sehriften von Aug. Mttller und Hesselbarth
(476ff.); mir nicbt zuganglich ist Tuzzi Ricerche
cronologiche sulla seconda guerra punica in Si-

cilia bei Beloch Studi di storia antica I, Rom
1890. Marcellus ging noch wahrend seines Con-
sulats nach Sicilien ab (Polyb. VIII 3, 7. Liv.

XXIV 21, 1. Plut. 13, 1. Sil. It. XIV llOff.),

kann aber erst gegen das Ende des Jahres dort
XII 173 schori 538 = 216 in dieser Stellung er- 20 eingetroffen sein. In Syrakus waren die ROmer-
scheint. Endlich ist das gegenseitige Verhaltnis
der romischen und karthagiscben Verluste in den
J. 538 = 216 und 540 = 214 nahezu gleich.

Einzelne andere Ziige, wie die Versetzung des in

Gallien commandierenden M. Pomponius auf den
campanischen Kriegsschauplatz (Liv. XXIV 17, 2
mit Weissenborns Anm.) machen den Bericht
nicbt glaubwurdiger , und man wird ihn daber
als Erfindung eines verlogenen Annalisten voll-

freunde am Ruder, hatten ibren bedeutendsten
Gegner Hippokrates entfernt, indem sie ihn mit
4000 Soldnem und romischen tJberlaufern nach
Leontinoi sandten, und traten in Verhandlungen
mit dem neuen romiscben Oberfeldherrn ein (Liv.

XXIV 27, 6). Aber inzwischen begann die Be-
satzung von Leontinoi auf eigene Faust den Krieg,
indem sie das romische Provincialland verwiistete

und einen zu dessen Schutze gesandten romiscben
standig streichen dttrfcn. Vgl. uber die drei an- 30 Posten niedermachte. Sofort erklarte Marcellus
geblichen Siege des Marcellus bei Nola nocb
Egelhaaf Histor. Ztschr. (N. F. XVII) LIII 464—469. StreitZurGescb. des zweiten pun. Krieges
in Italien nach d. Schlacht von Cannae (Berl.

Studien VI 2) Berl. 1887, 18f. 21—26. Ein wirk-
licher und wichtiger Erfolg, den die Romer im
J. 540 = 214 in Campanien errangen , war da-

gegen die Einnahme von Casilinum. Zur Be-
lagerung dieser Festung vereinigte sich Marcellus

den Frieden filr gebrochen (ebd. 29, 5) und setzte

sich gegen Leontinoi in Bewcgung. Die Regie-
rung in Sj'rakus wollte ihm zwar Genugthuung
geben und schickte ein Heer zur Bestrafung der
Friedensstflrer, aber noch schneller erschien er

selbst vor Leontinoi, nahm die Stadt mit Sturm
und liess zweitausend romische Deserteure, die

ihm in die Hande flelen, auspeitschen und hin-

richten (Liv. XXIV 30, 1—4. 6f. 31, 7. Plut.
mit seinem Amtsgenossen Fabius, und als dieser 40 14, If. Sil. It. XIV 125ff.). Diese furchtbare
sie infolge der starken Verluste aufgeben wollte,

stimmte Marcellus fiir die Fortsetzung. Die Be-
satzung bestand zum grossten Teile aus Cam-
panern. Fabius sicherte die sen schliesslich freien

Abzug zu, aber Marcellus war treulos genug. die

Abziehenden zu uberfallen, das Thor, (lurch das
sie zogen. rasch zu besetzen und von hier aus in

die Stadt einzudringen. Es ware denkbar, dass
der Treubruch beiden Consuln zur Last fiel und

Strenge entsprach dem romischen Kriegsrecht
(vgl. Marquardt St,-V. II 573), aber sic hatte
in diesem Falle schwere Folgen. Hippokrates
und sein Bruder Epikydes waren entkommen und
trafen die nach Leontinoi ziehenden Syrakusancr

;

indem sie ihnen mit grellen Farben und vielen

Ubertreibungen die Greuel ausmalten , die die

Romer in der eroberten Stadt veriibt hatten, brach-
ten sie sie auf ihre Seite, kehrten an ihrer Spitze

von der dem Fabius gunstigen tlberlieferung auf 50 in die Heimat zuriick und regten hier in derselben
Marcellus allein abgewiilzt wurde, aber dieser ist

auch in anderen Fallen ahnlich verfahrcn, und
sonst giebt der Bericht des Liv. XXIV 19, 3—11
hier zu keinen Bcdenken Anlass. Marcellus war
dann einige Zeit knuik mid blieb in Nola (Liv.

XXIV 20, 7).

Nach seiner Genesung wurde er auf einen
andeni Kriegsschauplatz geschickt, auf dem er

sich hoheren Rubm erwerben sollte, nach Sicilien.

"VVeise den Pobel auf, so dass in kurzem eine

Umwalzung alles Bestehenden erfolgte und Syrakus
offen von Rom zn den Karthagern abfiel. Unver-
ziiglich brach Marcellus gegen die wichtige Stadt
auf (Liv. XXIV 33, 1. Plut. 14, 2. Sil. It. XIV
178ff.) und begann ihre Belagerung, eine der be-

riihmtesten des ganzen Altertums. Livius erzahlt

nun die Ereignisse bis nach dem Blutbade von
Henna unter dem J. 540 = 214, wahrend er beim

Die ausfiihrliehste und vollstandigste Darstellung 60 folgenden Jahre gar nichts von den Vorgangen
seiner sicilischen Feldzuge giebt Livius ; ihr Wert " "' '"

beruht darauf, dass sie im wesentlichen aus Po-
lybios geschopft ist, aber allerdings hat Livius
dessen Erzahlung durch gelegentliche Zuthaten
aus anderer Quelle und besonders durch chrono-
logische und topograpbische Ungenauigkeiten ent-
stellt. Von dem Originalwerk des Polybios liegen
uns fiir diesen Absclmitt des hannibalischen

auf Sicilien meldet; schon dieser Umstand und
mehrere andere beweisen hinreichend. dass die

Chronologie der Ereignisse bei ihm unrichtig ist.

Man kann aber kaum sagen, er habe hier die

Ereignisse zweier Jahre zusammengefasst, sondern
eher, er habe sie urn ein Jahr verschoben, denn
hOchstens die bis hierher erzahlten fallen noch
unter das Consulat des Marcellus, der Beginn der
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Belagerung dagegen nicht vor das Frtthjabr 541
= 213. Als dem Marcellus fur dieses Jahr Sicilia
finibus eis, quibus regnum Hieronis fuisset, zur
Provinz gegeben wurde (Liv. XXIV 44, 4), stand
der Kampf hier vielleicht in Aussicht, aber es be-
durfte langerer Vorbereitungen, ehe man ihn auf-
nehmen konnte. Zur Chronologie vgl. gegen die
meistens angenommene Ansicht Weissenborns
(zu Liv. XXIV 39, 13; in neueren Auflagen [5 1895]
abgeschwacht) die richtigen Bemerkungen von 10
Hesselbarth a. O. 478f. (ahnlich nach Referaten
Tuzzi; abweicbend, doch kaum besser, Matzat
Romische Zeitrechnung [Berl. 1889] 137ff.). Mar-
cellus personlich leitete den Angriff von der See-
seite her, der Propraetor Ap. Claudius Pulcher
(Nr. 293) den Angriff zu Lande (Polyb. VLU 5, 1.

Plut. 14, 3); die Romer verfiigten fiber alle Hulfs-
mittel antiker Belagerungskunst und versuchten
wiederholt, die Stadt mit Sturm zu nehmen, aber
alle Angriffe wurden abgeschlagen , zahlreicho 20
Schiffe und Maschinen vernichtet, weil ihnen der
geniale Matbematiker und Ingenieur Archimedes
zur Verteidigung seiner Vaterstadt stets neue und
wirksamere Gesehutze und Verteidigungswerkzeuge
entgegenzusetzen wusste. Die antiken Quellen
geben von diesen eingehenden Bericht, und nur die
spateren enthalten dabei manehe fjbertreibungen
(Polyb. VIII 5, 2-9, 10. Plut. 15, 1—17, 3. Liv.
XXIV 33, 9—34, 16. Sil. It. XIV 292ff. Tzetz.
Chil. II 103—149 mit der Quellenangabe am 30
Schluss: 6 Aicov xal AiodwQog ygdipsi rt)v laxo-
Qt'av, daber als Fragment beider in Anspruch ge-
nommen, Diod. XXVI 18. Dio frg. 56, 38, vgl. 39.
Zonar. IX 4; vgl. zur Kritik Heiberg Quae-
stiones Archimedeac [Kopenhagen 1879] 38—41;
liber die topographischen Scbwierigkeiten Lupus
Dio Stadt Syrakus [deutsche Bearbeitg. des Werkes
von Cavallari-Holm, Strassb. 1887] 214-217).
Spottend fiber die eigene Ohnmacht gegeniiber Ar-
chimedes (Polyb. VIH 8, 6. Plut. 17, 1), musste 40
Marcellus schliesslich die Berennung aufgeben und
sich entschliessen , die Stadt zu blockieren, was
bei deren Ausdehnung nur hochst unvollkommen
geschehen konnte. Acht Monate lagen die Romer
nach diesen missgluckten Angriffen vor Syrakus
(Polyb. VIII 9, 6); diese Zeit umfasst die zweite •

Halfte des Jahres 541 = 213 und die ersten Mo-
nate des nachsten bis zur Wiederaufnahme der
Bestlirmung, aber Marcellus verbrachte sie nicht
unthatig. Nur zwei Drittel des Heeres blieben 50
unter Appius vor der Stadt; mit dem letzten
Drittel zog der Oberfeldherr gegen die mit Kar-
thago verbiindeten Stadte der Insel. Denn hier
hatte der gluckliche Widerstand von Syrakus
und die Landung einer starken punischen Armee
iiberall eine Garung erzeugt. Jetzt wurden Helo-
ros und Herbesos zur Capitulation gezwungen,
Megara erstttrmt und zerstort, doch Agrigent wurde
vom Feinde besetzt. ehe Marcellus hier eintraf
(Polyb. VIII 9, llf. Liv. XXIV 35. If. Plut. 18, 2.60
20, 2. Zonar. IX 11). Dafur uberraschte er auf
dem Ruckwege bei Akrillai (jetzt Biscari) zehn-
tausend Syrakusaner unter Hippokrates, die durch
die rOmischen Linien unbemerkt hindurchgekom-
men waren und sich mit den Karthagern ver-
einigen wollten; er zersprengte sie vollstandig,

nur ihr Fuhrer mit der Reiterei rettete sich wie-
der und stiess zu dem karthagischen Heere (Liv.

XXIV 35, 9—36, 1. Plut. 18, 2). Sowohl Rom
wie Karthago verstarkten ihre Position auf Si-
cilien; vorubergehend zeigten sich ein Landheer
und eine Flotte der Punier vor Syrakus, und auch
Marcellus erhielt Verstarkung durch weitere Kriegs-
schiffe und eine Legion, die in Panormos gelandet
und den feindliehen Nachstellungen gliicklich ent-
gangen war (Liv. XXIV 36, 2—9). Er unter-
nahm noch mehrfach Ziige ins Innere der Insel
(vgl. Liv. XXIV 37, 9. 38, 9. XXV 6, 20. Plut.
18, 2. Zonar. IX 4), doch die Angabe von Kampfen
mit den Karthagern (Zonar. IX 4 Ende) ist un-
richtig

,
denn es kam vor allem darauf an, der

Neigung der Eingeborenen zum Verrat vorzu-
beugen, die dem Feinde Murgantia uberliefert
hatte. Einer der wichtigsten und festesten Pliitze r

das im Herzen der Insel gefegene Henna, wurde
von dem romischen Commandanten L. Pinarius
dadurch behauptet, dass er auf blossen Verdaeht
hin ein furchtbares Blutbad unter den Einwohnern
anrichtete. Wenn Marcellus von dieser That, die
die Insulaner mit Abscheu crffillte und in die
Reihen der Feinde trieb, vorher nichts gewusst
haben sollte, so hiess er sie doch nachtraglich
gut und erlaubte seinen Soldaten, die ungliick-
liche Stadt als eine eroberte zu behandeln (Liv.
XXIV 39, 7; vgl. Plut. 20, 2); auch eines seiner
eigenen Weihgeschenke tragt die Inschrift: M.
Claudius M.

f. consol Hinnad cepit (CIL I 530
= VI 1281). Wahrend des Winters 541 = 213
auf 542 = 212 bezog er ein festes Winterlager
bei Leon in der Nahe von Syrakus (Liv. XXIV
39, 8—13; vgl. dazu Lupus a. O. 124) und
empflng eine Gesandtschaft der in Westsicilien
stehenden cannensischen Legionen, die ihm die
Bitte vortrugen, unter seiner Fiihrung kampfen
und die alte Schmach tilgen zu diirfen. Er unter-
stiitzte ihr Gesuch beim Senate und erhielt die Er-
laubnis, es zu gewiihren, doch unter Bedingungen,
die fiir die Soldaten immer nocb schimpflich waren
(Liv. XXV 5, 10—7, 4. Val. Max. II 7, 15. Frontin.
strat. IV 1, 44; bei Plut. 13, 3—8 falschlich in
eine fruhere Zeit verlegt). Fiir 542 = 212 wurde
dem Marcellus das Imperium in den bisherigen
Grenzen verlangert (Liv. XXV 3, 6), und nun
schienen sich endlich bessere Aussichten auf die
Gewinnung von Syrakus zu bieten. Verbindungen
mit der romischen Partei in der Stadt wurden
angeknupft, aber entdeckt, und der Verrat ver-
eitelt. Doch es fand sich nun eine schwache
Stelle in der nOrdlichen Mauer nahe dem Strande
und eine Gelegenheit, bei der die Mauer schlecht
bewacht wurde, namlich das grosse dreitagige
Artemisfest. Wie alle ahnlichen war dies ein
Friihlingsfest (vgl. o. Bd. II S. 1343f.; Artemis
Ortygia und Stadtteil Ortvgia in Syrakus hiessen
nach der Wachtel, dem Fruhlingsvogel)

;
ganz

nchtig setzt Liv. XXV 23, 2 die Wiederaufnahme
der Action in den Anfang des Fruhlmgs. Wahrend
in der Stadt das Fest begangen wurde und allge-
meine Ausgelassenheit und Sorglosigkeit herrschte,
erstieg bei Nacht eine rdmische Abteilung jene
Stelle der Mauer, ging an ihr entlang bis zum
Hexapylnn, bemachtigte sich dieses Hauptthores
der nordlichen Mauer und liess ihre Kameraden
ein. Der herbeieilen^e Epikydes fand den grossen
Stadtteil Epipolai von Romern erfullt und musste
ihn aufgeben; am Morgen sah sich Marcellus als
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Herrn von Epipolai und der damit zusanvmen-

langenden Quartiere Neapolis und Tyche (Polyb.

Till 37, 1-13. Liv. XXV 23, 1—24, 10. Plut.

18, 3—6. Polyaen. VIII 11. Zonar. IX 5. Tzetz.

Chil. II 131—134). Zum Gelingen dieses tlberfalls

"hatte die Unterstutzung syrakusanischer Fliicht-

linge mehr beigetragen, als unsere Berichterstatter

jzugeben (vgl. Liv. XXVI 21, 10. 30, 5f. 31, 4f.

Frontin. strat. Ill 3, 2; dazu Lupus a. 0. 228.

235). Diese erzahlen statt dessen, wie Marcellus,

als er von den genommenen Hehen herab die aus-

gedehnte, glanzende Stadt iiberblickte, in Tbranen

ausgebrochen sei (Liv. XXV 24, 10—14. Plut.

19, If. Augustin. civ. dei I 6. IH 14), ahnlich

-wie der jiingere Scipio auf den Trummern von

Karthago. Dessen erinnerte sich der Diehter, der

die gewiss erfundene Anekdote an das Ende der

Belagerung von Syrakus verlegte (Sil. It. XIV
665—678), iibrigens mit riclitigem Takte, denn

die Eiimabme von Epipolai war nocb keineswegs

die Losung der ganzen Aufgabe. Die meisten

nnserer Quellen sehen sie beinahe so an (vgl. die

kurzen Erwahnungen Veil. II 37, 2. Flor. I 22,

33f. Eutrop. IE 14, 3. Oros. IV 17, 1. Auct. de

vir. ill. 45, 5); selbst Plut. 18, 6 geht fiber die

folgenden Ereignisse raseh hinweg, und Zonar.

IX 5 sagt nur, dass die vollstandige Bezwingung

von Syrakus nocb viel Zeit und Miihe kostete.

Da die poetisehe Darstellung bei Sil. It. XIV
618ff. ganz frei ist, bleibt Livius als einzigc

Quelle iibrig. Marcellus gab die eingenommenen

Stadtteile zum grossten Teil semen Soldaten zur

Pliinderung preis (s. u.) und besetzte sie. Sein

neues Lager war aber von beiden Seiten bedroht;

ostlich grenzte es an den Stadtteil Achradina, der

durch besondere, starke Mauern geschfitzt und mit

derlnselOrtygiaverbundenwar; westlich erbob sich

der Euryalos mit seinen gewaltigen Befestigungen

und bot sich einem Entsatzheer fast von selbst

als Stutzpunkt an. Die Besatzung von Achradina,

die viele romische Uberlaufer enthielt, wies alle

Friedensanerbietungen scbroff zuriick; auch der

Commandant des Euryalos zog in der Hoffnung

auf Entsatz die mit Marcellus angekniipften Ver-

bandlungen eine Weile bin, entschloss sich aber

schliesslich zur Capitulation (Liv. XXV 24, 15—
25, 4. 25. 10). Jetzt waren die BOraer im Riicken

gedeckt und konnten sich ganz auf Achradina

werfen (ebd. 26, If.). Doch jetzt erscbien auch

die von den Syrakusanem erwartete Hiilfe von

aussen. Der karthagisohe Admiral Bomilkar war

aus ibreni Hafen ausgehrochen, unterrichtete Kar-

thago vom Stande der Dinge und kehrte mit ver-

starkter Macht zuriick (ebd. 25, 11—13); die

romerfeindlichen sicilischen Stadte riisteten und

stellten Hippokrates an die Spitze eines Entsatz-

heeres (Appian. Sic. 4, wohl hierher zu ziehen);

mit diesem vereinigte sich das karthagisohe Heer

unter Himilko. Es folgte ein combinierter An-

griff zu Lande und zu TVasser auf die Bonier,

unterstiitzt durch einen Ausfall der Syrakusaner,

aber er wurde abgeschlagen (Liv. XXV 26, 3—6).

Bald erhielt Marcellus einen Bundesgcnossen an

der Malaria, die bier im Hochsommer (naeh Liv.

XXV 26, 7: tempore autumni) sehr stark, Ofter

epideniiseh, auftritt und noch andere Krankheiten

im Gefolge hat. Die Romer wurden in den hoeh-

gelegenen Stadtquartieren davon weniger heim-

gesucht, als das feindliche Ersatzheer in den

sumpflgen Niederungen am Anapos; die beiden

Ftihrer und der grosste Teil der Mannschaften

fielen der Seuche zum Opfer (Liv. XXV 26, 7—15.

Sil. It. XIV 580ff.). Noch einmal sammelte sich

em sicilisches Heer, und wurde von Karthago eine

grosse Kriegs- und Proviantflotte ausgesandt, urn

Syrakus zu Hiilfe zu ziehen. Obwohl die rOmi-

schen Scbiffe ihr entgegensegelten , karn es zu

lOkeinem Zusammenstoss; aus unerklarlichen Griin-

den kehrten die Punier urn und iiberliessen die

Stadt ihrem Schicksal; auch Epikydes, der sich

mit ihnen vereinigt hatte, verzweifelte an ihrer

Bettung und ging nach Agrigent , und Sicilien,

soweit es zum Reiche Hierons gehort hatte, unter-

warf sich den Romern (Liv. XXV 27, 1—28, 3).

Auch die Friedensverhandlungen mit den Ein-

geschlossenen schienen sich dem Abschluss zu

nahern; ohne Zweifel beschleunigte sie auch der

20 fiihlbarer werdende Mangel an Lebensmittel (vgl.

die Andeutungen ebd. 26, 2. 31, 15). Aber die

Syrakusaner waren nicht mehr die Gebieter in

ihrer eigenen Stadt, sondern die fremden Scldner

und romischen Deserteure widersetzten sich und

rissen die Gewalt an sich (ebd. 28, 4—30, 1).

Schliesslich war es einer der Soldnerfuhrer, em

SpanieT Moericus, der sich von den Romern ge-

winnen liess. Wahrend Marcellus einen Schein-

angriff auf Achradina machte und fast alle Ver-

30teidiger der Stadt dorthin zog, nabm Moericus

eine Anzahl rOmischer Soldaten in Ortygia auf;

die Gelandeten bcmachtigt.cn sich der wichtigsten

Punkte der Insel und liessen weitere Genoss'en

ein (ebd. 30, 2—12; fiber verschiedene Unklar-

heiten des Berichts vgl. Lupus a. 0. 230—234).

Nach dem Falls von Ortygia war Achradina nicht

mehr zu halten; den romischen Deserteuren gab

Marcellus selbst Gelegenheit zu entkominen, urn

einen Verzweiflungskampf zu vermeiden, und die

40 Syrakusaner capitulierten (Liv. XXV 31, 1—7).

Durch die Misshandlung der Stadt hat Marcellus

den Ruhm seines Namens befleckt. Er hatte

nach der Einnahme von Epipolai die damals ein-

genommenen Stadtteile seinen Soldaten iiberlassen

unter der Bedingung, dass Leben und Freiheit

der Einwobner nicht angetastet wurden (Liv. XXV
25, 5—9. Augustin. civ. dei I 6. Diod. XXVI 20.

Plut. 19, 4. Polyaen. Vm 11. Zonar. IX 5). Nach

der tfbergabe von Achradina verfuhr er ahnlich,

50 wollte aber grossere Schonung den Romerfreunden

und anderen gcgeniiber fordern. Wie seine Befehle

befolgt wurden. lasst sich schon aus dem Tode

des greisen Archimedes schliessen, den der Feld-

herr vor alien erhalten wollte (C'ic. Verr. IV 131;

fin V 50. Liv. XXV 31, 9f. Val. Max. VIII 7

ext. 7. Plin. n. h. VII 125. Sil. It. XIV 676—
678. Plut. 19, 7—10. Zonar. IX 5. Tzetz. Chil.

II 131ff.). Dass Ahnliches vielfach in diesen

Tagen vorkam, leugnen selbst die romischen Be-

60richte (Livius, Zonaras) nicht, und namentlich

herrseht fast allgemeine Ubereinstimmung in der

Verurteihing der baTbarischen Art, wie Syrakus

ausgeplundert wurde. Eine Ausnahiue macht nur

Cicero. der im Gegensatz zu den Raubereien, die

der sicilische Statthalter Verres in Syrakus ver-

iibt hatte, die Grossmut und Milde des Eroberers

der Stadt mit den glanzendsten Farben schildert

(Verr II 4. IV 115f. 120—123. 131 ; vgl. Quintil.

inst. or. V 11, 7); der Advocat verdreht hier ab-

sichtlich die Thatsachen, wenn auch auf der
anderen Scite die Klagen iiber die Thaten des
Marcellus, welche den syrakusanischen Gesandten
von Liv. XXVI 29, 4. 30, 1—10 (vgl. Plut. 23,

4, s. u.) in den Mund gelegt werden, der rheto-

rischen Wirkung wegen ubertrieben sein mOgen,
und wenn auch bei dem Vergleich zvrischen dem
Verhalten des Pabius in Tarent und des Marcel-

lus in Syrakus, der zu dessen Ungunsten ausfallt,

die Familientradition der Fabier mitgesprochen
haben mag (Liv. XXVII 16, 8. Plut. 21, Iff.).

Von den Kunstraubereien des Marcellus datierte

in Rom der Luxus und die gierige Aneignung
griechischer Kunstwerke; deshalb wurde er von
Mannern wte Cato und Polybios getadelt (Polyb.

IX 10, Iff. Liv. XXV 40, 2. XXXIV 4, 4). Wenn
er wirklich in sein Haus nur ein Planetarium
des Archimedes als Beutestflck gebracht hat (Cic.

rep. I 21f.), so waren die Beutestiicke desto zahl-

reicher und wertvoller, mit denen er seinen da-

mals aufs neue gelobten Tempel an der Porta

Capena und andere Heiligtiimer in Rom und ausser-

halb Italiens ausstattete (vgl. Cic. Verr. IV 121

;

rep. I 21. Liv. XXV 31, 8—11. 40, 1—3. XXVI
21, 7f. 30, 9. 31, 9. Plut. 21, Iff. 30, 5f.); von
einem naeh seiner Heimkehr, wohl 544 = 210,
aufgestellten ist noch die Weihinschrift erhalten

(CIL I 531 = VI 474: Martei M. Claudius M.

f. consol dedit). Im ganzen war die Beute nicht

geringer, als die spater in Karthago gemachte
(Liv. XXV 31, 11. .Plut. 19, 6), und an geschmol-
zener Bronze scheint man z. B. solche Massen
nach Rom gebracht zu haben, dass syrakusani-

sches Erz dort sogar bei Bauten verwendet wurde
(Plin. n. h. XXXIV 13; vgl. Miinzer Quellen-
kritik des Plin. 286 Anm.). Syrakus fiel nach
Liv. XXV 31, 5. XXXI 31, 8 im dritten Jahre
der Belagerung, und auch was sich bisher iiber

die Chronologie der Ereignisse ergeben hat, fiihrt

darauf, das Ende des grossen Unternehmcns nicht

vor 543 = 211 zu setzen (vgl. Matzat a. O.

143, 5). Als dem Marcellus das proeonsularische

Imperium fiir dieses Jahr zur Beendigung des

Krieges erneuert worden war (Liv. XXVI 1, 6),

stand wohl die Capitulation der Stadt nahe bevor,

war aber noch nicht erfolgt. Ganz sicher ist,

dass die weiteren Ereignisse auf Sicilien ins Jahr
543 = 211 gehoren, die Livius noch unter dem
vorhergebenden erzahlt (vgl. Matzat a. O. 145,

8. Hesselbarth 500f.). Die Einnahme der

Hauptstadt hatte die Unterwerfung des ganzen
<"isttiehen Siciliens zur Foige; Marcellus dictierte

<len Stiidten je nach ihrer politischen Haltung den

Frieden (Liv. XXV 40, 4), und sie wiederum such-

ten sich nach Mogliehkeit gute Bedingungen und
deren aufrichtige Erfullung zu sichern (App. Sic.

5). Wenn Plut. 20, 3—11 aus Poseidonios ein

Beispiel von der Milde des Marcellus gegen die

Besiegten entnahm. so hatte er doch nicht dar-

aus so weitgehende allgemeine Schliisse ziehen

dtirfen
,
wie : xoihrog doxeT tots Mdgxc/.Xog tJ.-ro-

SeiScu rots "EX/.rjai Siy.aiorcQove 'Pdfiaiovg (20, If.).

Die Einricbtnng des neugewonnenen Gebiets als

romische Provinz musste Marcellus seinen Nach-
folgern iiberlassen. denn die Kiimpfe ruhten noch
nicht. Hannibal sandte einen Reiterfiihrer aus

seiner Schule, den Numider Muttines, nach Sici-

lien, und durch dessen keeke Streifziige besserte

sich bald wieder die Lage der Punier und ihrer

Parteiganger. Selbst Hanno und Epikydes wagten
ihre feste Stellung bei' Agrigent zu verlassen und
an den sudhchen Hinierafluss (jetzt Fiume Salso)

vorzuriicken. Hier traf Marcellus mit den Feinden
zusammen, und sogar er zog in einigen Schar-
mutzeln mit Muttines den kiirzeren. Aber die

beiden andern punischen Feldherren, eifersiichtig

10 auf den Numider, boten in dessen Abwesenheit
eine Sehlacht an und wurden unter grossen Ver-
lusten vollig geschlagen (Liv. XXV 40, 5—41, 7).

Als Sieger kehrte Marcellus nach Syrakus und
von hier am Ende des Sommers nach Rom zu-

riick (Liv. XXVI 21, 1. 14. Zonar. IX 5. Appian.
Iber. 17 mit der falschen Nachricht von seiner

Sendung nach Spanien). Noch wahrend er auf
Sicilien geweilt hatte, waren ihm zu Ehren Sup-
plicationen beschlossen worden, und mit Recht

20 erhob er jetzt Anspruch auf den Triumph, wobei
er sich beklagte, dass er sein Heer auf Sicilien

lassen musste und den Legionen von Cannae, die

unter ihm gefochten hatten, keinen Lohn fiir ihre

Tapferkeit gewahren durfte (Liv. XXVI 21, 2f.

Plut. 13, 8; vgl. auch Ammian. Marc. XXVUI 4,

23 fiber sein Selbstbewusstsein). Seine Forderung
stiess auf Widerspruch. Wir hSren bei dieser

Gelegenheit und bei dem bald darauf folgenden
Handel mit den Siculern wiederholt von den

30Neidern und Feinden des Marcellus, selbst von
einer Missstimmung im Volke gegen ihn (vgl.

z. B. Liv. XXVI 21, 3f. 26, 6. 11. 29, 5. 35, 4.

Plut. 22, 1. 23, 1. 4. Auct. de vir. ill. 45, 6); ge-

nannt wird unter seinen Gegnern M. Cornelius

Cethegus, sein Nachfolger auf Sicilien, der dem
scipionischen Kreise nahe gestanden zu haben
scheint, und vielleicht sind in diesen Krcisen uber-

haupt die Widersacher des Marcellus zu suchen.
Damals waren gerade die beiden Scipionen in

40 Spanien gefallen, und desto heller strahlte der
Ruhm des Oberwinders von Syrakus. Es wurde
ihm daher zwar nicht der Triumph, aber doch
zum erstenmale seit dem Beginn des hannibali-

schen Krieges eine Ovatio bewilligt; unzufrieden

damit, zog er erst triumphierend auf den Albaner-
berg, ehe er bei der Ovatio den Romern die reiche

Beute vorfiihrte. die er aus Syrakus heimgebracht
hatte (Liv. XXVI 21, 5—13! Val. Max. II 8, 5.

Auct. de vir. ill. 45, 6. Plut. 21, 1. 22, 1; comp.
50Pelop. et Marc. 3, 4, der irrig von drei Triumphen

des Marcellus spricht; vgl. auch Mommsen St.-

R. I 129, 2. 3). Eine weitere Auszeichnung wurde
ihm bald darauf zu teil, indem er fiir das nachste
Jahr zusammen mit M. Valerius Laevinus das Con-
sulat erhielt (ChronogT. Idat. Chron. Pasch. Liv.

XXVI 22, 12f. XXIX 16, 1. XXXI 13, 2. Flor.

I 22, 25. Oros. IV 17, 14. Cassiod. Fest. p. 364.

Plut. 23. 1. Zonar. IX 5 Ende).
Die Uberlieferung fiber die folgenden, letzten

60 Lebensjahre des Marcellus ist sehr triibe und
durch Fiilschungen entstellt; wir sind dafur im
wesentliehen auf Livius angewiesen, dem sich

Plutarch meistens anschliesst, und Livius schopft

hier aus ganz unzuverlassigen Annalen, wie denen
des Valerius Antias. Die Verherrlichung des Mar-
cellus wird aufs iiusserste getrieben und bezeich-

nenderweise ofter ihm selbst in den Mund gelegt

(vgl. 2. B. seine Worte bei Liv. XXV 41, 1: se,
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qui Hann$alem subnixum victoria Cannensi ab
Nolo, reppulisset, mit den ahnlichen , aber weit

starkeren Liv, XXVII 2, 2: se, qui post Cannen-
sem pugnam ferocem victorem Hannibalem eon-

tydisset). Marcellus trat hn J. 544 = 210 sein

viertes Consulat vor dem Eintreffen seines Amts-
genossen an und leitete eine Untersuchung wegen
Brandstiftung noch allein (Liv. XXVI 26, 5. 27,

6). Nach der Ankunft des Laevinus wurden die

Provinzen verteilt; durchs Los erhielt Marcellus
wieder Sicilien, aber es waren von dort zahlreiche

Klagen fiber seine Amtsfuhrung eingelaufen und
sollten im Senat zur Sprache gebracht werden,

und wie er diese Verhandlungen , urn ihre un-

parteiische Leitung zn sichern, bis zur Ankunft
des Laevinus verschoben hatte, so schlug er jetzt

freiwillig diesem, dem der Krieg in Italien zuge-

fallen war, einen Tausch der Provinzen vor. Trotz

dieses grossmiitigen Benehmens wurden von den
Gesandten der sicilischen Stadte, besonders der
Syrakusaner, schwere Anklagen gegen ihn erhoben,

und nicht nur seine Gegner unterstiitzten diese,

sondern aucb der strenge T. Manlius Torquatus
vemrteilte seine Harte. Aber Marcellus reeht-

fertigte sich mit Berufung auf den Kriegsbrauch

;

der Senat Mess seine Massregeln gut und gab
den Syrakusanern leeren Trost fur die Zukunft.

Gb Marcellus sich bei der ganzen Angelegenbeit
wirklich so edel gezeigt hatte, wie unsere Quellen

ihn darstellen, stent dahin; die abgewiesenen An-
kl.ager mussten ihn zu versShnen suchen, begaben
sich daher freiwillig in seine Clientcl und bo-

schlossen grosse Ehren fiir ihn und sein Haus
(Liv. XXVI 26, 5—11. 27. 16. 29, 1—32, 8, vgl.

XXXVIII 43, 9; daraus Val. Max. IV 1, 7 und
mit willkiirlichen Ausschmiickungen und Ande-
rungen Plut. 23, 2—9 ; etwas abweichend Zonar.

IX 6, vgl. Dio frg. 56, 41). Noch bis in Ciceros

Zeit wurde ein Fest, die Marcellia, in Syrakus
zn Ehren des Eroberers der Stadt und seiner

Nacbkommen gefeiert (Cic. Verr. IV 151. Plut.

23, 9). Es verging noch einige Zeit mit Riistungen,

namentlich mit der Aufbringung einer freiwilligen

Anleihe fiir die Flotte , ehe die Consuln in ihre

Provinzen abgehen konnten (Liv. XXVI 36, 12).

Marcellus begab sich zum Heere nach Apulien
und kniipfte Verbindungen in den noch auf Han-
nibals Seite stehenden Stadten an (ebd. 38, 5).

Es gliickte ihm, Salapia (jetzt Salpij durch Ver-

rat zu nehmen und hier 500 nuinidische Reiter,

eine Elitetruppe Hannibals, fast vollstandig nieder-

zumachen (Liv. XXVI 38, 11—14. Val. Max. Ill

8 est. 1. Appian. Hann. 45—47. Zonar. IX 7;
vgl. auch Dasius), Von Apulien wandte er sich

nach Samnium und nahm zwei wichtige Magazine
Hannibals mit reichen Vorraten (Liv. XXVII 1, If.

Plut. 24, 2; liber die Lage der sonst unbekannten
Orte vgl. Neumann Zeitalter der pun. Kriege
451). Mit dem Punier selbst soil er dann bei

Numistro in Lucanien zusammengestossen sein

und Rache fiir dessen Sieg ilber Cn. Fulvius Cen-
tumalus genommen haben. Nach Liv. XXVII 2.

1—12 (daraus Plut. 24, 2—7) dauerte die von
Marcellus angebotene Schlacht unentschieden bis

in die Nacht hinein; am nachsten Tage lehnte

Hannibal die Erneuerung ab und raumte in der

folgenden Nacht das Feld; Marcellus schrieb sich

den Sieg zu, verfolgte den Feind nach Venusia,

that ihm in kleinen Gefechten noch mehr Schaden
und blieb auf seiner Spur. Dagegen sagt Frontin.

strat. II 2, 6 : Hannibal apud Numistronem con-

tra Marcellum pugnaturus eavas et praeruptas
vias obieeit a latere: ipsaque loei natura pro
munimentis usus clarissimum dueem vioit (vgl.

auch II 3, 9). Hier kann man sich trotz der ver-

mittelnden Ansicht Hesselbarths a. 0. 519f.

nur fiir den einen oder fiir den andern Bericht

10 entscheiden und wird das Treffen bei Numistro-

fiir eine Schlappe des Marcellus zu halten haben.

Er blieb aber in Hannibals Nahe, und als er in-

folge eines Conflicts zwischen seinem nach Rom
berufenen Collegen und dem Senat einen Dictator

ernennen musste , that er das im Lager (Liv.

XXVII 4,' 1—4. 5, 18f. Plut. 24, 8. 25, If.). Er
behielt sein Commando auch im J. 545 = 209,

in welchem der greise Consul Fabius Tarent ein-

nahm (Liv. XXVII 7, 8. 11. 10, 12. Plut. 25, 2).

20 Um Hannibal von hier abzuziehen, veranlasste

Fabius die zuchtlose Besatzung von Rhegion zu

einem Angriff auf Caulonia. aber gleichzeitig soil

er nach Liv. XXVII 12, 2 auch seinen Collegen

und Marcellus gebeten haben, jenen zu beschaf-

tigen. Und nun erzahlt Livius XXVII 12 , 7

—15, 1 (daraus Oros. IV 18, 4 und Plut. 25, 3
—26, 7) mit grosseT Ausfiihrlichkeit und Leb-

haftigkeit, wie Marcellus das ausgefuhrt habe: er

sei gleich im Anfang des Friihltngs nach Canu-

30 sium gegen Hannibal marschiert, habe am ersten

Tage ein unentschiedenes Treffen geliefert, am
zwciten eine schwere Niederlage erlitten; dann
habe er durch eine lange Rede und strenge Strafen

die Soldaten zur Anspannung aller Krafte gereizt

und am dritten Tage nach langem und schwerem
Kampfe einen grossen Sieg errungen; mit Zuriick-

las.sung von 8000 Toten sei Hannibal nach Brut-

tium gefiohen, und nur der eigene schwere Ver-

lust habe Marcellus an der Verfolgung gehindert.

40 Die Einzelheiten des Schlachtberichts tragen deut-

lich die Kennzeichen der Erfindung des Valerius

Antias (vgl. fiir die dreitagige Dauer der Kampfe
die angeblichen Siege des Marcellus bei Nola);

es ist eine solche von der schlimmsten Art, denn

die Folgen der Schlacht waren gerade die ent-

gegengesetzten . als die nach einem Siege des

Marcellus zu erwartenden (scharf hervorgehoben

von'.-Streit a. O. 38—40). Hannibal zog unbe-

hindert und schnell nach Bruttiurn, befreite hier

50 Caulonia und kehrte ebenso unangefochten nach

Tarent zuruck, das inzwischen freilieh durch Ver-

rat gefallen war; gegen Marcellus aber wurden
in Rom gegen das Ende des Jahres Anklagen

laut und lauter erhoben und schliesslich von dem
Tribunen C. Publicius Bibulus offentlich ausge-

sprochen, dass er sein Heer zweimal von Han-
nibal habe hinschlachten lassen. und dass er es

jetzt. wahrend jener in halb Italien umherschweife,

den ganzen Sommer iiber unthatig in den Stadt-

60 quartieren zu Venusia halte (Sinuessa start Ve-

nusia bei Plut. 26, 8 wohl nur ein Versehen, aus

dem sich dann die Hinzufiigung von elg Kaftxa-

riar ergab, was dann wieder an Hannibals Quar-

tiere in Capua erinnerte und die Ausschmfickung
der Rede des Bibulus 27, 2 nach sich zog; Ve-

nusia riehtig 29, 1). Naeh unseren Quellen trium-

phierte Marcellus iiber diese Anklagen ebenso wie

friiher iiber die der Siculer; er reclitfertigte sich
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so glanzend (nach Liv. XXVII 21, 4 nur eom-
memoratione rerum suarum), dass nicht nur der
Antrag auf Abrogation seines Proconsulats — der
also wirklich gestellt, nicht wie einige Jahre spater
bei Scipio bios gefordert wurde (Liv. XXIX 19,

6) — vom Volke abgelehnt, sondern Marcellus
furs nachste Jahr zum Consul gewahlt wurde
(Liv. XXVII 20, 10—21, 4. Plut. 27, 1-5). Diese
Widerspriiohe des Livius mit sich selbst ergeben.

eigens ein Hinterhalt fiir die Consuln gelegt
wurde, dass deren Bedeckung aus Etruskern und
Fregellanern bestand, dass jene die Feldherren
im Stiche liessen; auf abweichende Berichte weist
er zuerst XXVII 26, 13 hin, wo er mit quidam
prodidere memoriae eine Anekdote einfiihrt, die

Val. Max. I 6, 9. Plin. n. h. XI 189. Plut. Marc.
29, 8 fibereinstimmend geben; dann schliesst er

seinen Bericht XXVII 27, 12—14: Multos circa
wie ziemlich allgemein anerkannt wird, dass ier 10 unam rem ambitus feeerim, si, quae de Mar-
Sieg des Marcellus im J. 545 = 209 einfach er

logen ist; der Proconsul hat wahrscheinlich nie

in einer Feldschlacht mit Hannibal gefochten, in
der er nicht unterlegen ist. Als designierter Con-
sul wurde er noch nach Etrurien geschickt, um
Unruhen zu unterdrilcken (Liv. XXVTI 21, 7. Plut.

28, 1), dann trat er 546 = 208 sein funftea Con-
sulat zusammen-mit T. Quinctius Crispinus an
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXVII 22

eelli morte variant auetores, omnia exsequi ve-

lim. ut omittam alios, Coelius triplicem gestae
rei rationem edit: unam traditam fama, alte-

ram scriptam Iwadatione fi,li, qui rei gestae in-
terfuerit, tertiam, quam ipse pro inquisita ae
sibi eomperta adfert; ceterum ita fama mriat,
ut tamen plerique loci speoulandi causa eastris
egressum, omnes insidiis eiroumwntum tradant.
Bei dieser Verwirrung der Tradition muss man

1. XXX 27, 11. Cassiod.; Bezeichnung als fiinf-20sich wohl mit der allgemeinen Kenntnis des Her-
maliger Consul auf den Miinzen des Marcelrinus
lommsen Miinzw. 648 nr. 303; bei Cic. div.

II 77. Nep. Hann. 5, 3. Ascon. Pis. p. 11. Auct.
de vir. ill. 45, 7. Plut. Fab. 19, 7; Marc. 1, 1.

28, 6. 30, 6; comp. Pelop. et Marc. 3, 4. Appian.
Hann. 50). Beide Consuln erhielten Italien als

Provinz (Liv. XXVII 22, 2), aber Marcellus wurde
durch religiose Angelegenheiten in Rom festge-
halten. Er hatte bei Clastidium und dann wieder

ganges begnugen. Plutarch 29, 4—16 schapft
aus Livius; Appian. Hann. 50 giebt einen von
den iibrigen aWeichenden, doch wenig brauch-
baren Bericht. KQrzere Darstellungen und Er-
wahnungen sind Cic. Tusc. I 89. Nep. Hann. 5,

3. Eutrop. Ill 16, 4. Oros. IV 18, 6. 8. Auct.
de vir. ill. 45, 7. Sil. Ital. XV 343ff. Plut. Fab.
19, 7; Flamin. 1, 5; comp. Pelop. et Marc. 3, 4f.

Zonar. IX 9. Der Leichnam des Marcellus fiel

bei Syrakus Honos und Virtus einen Tempel ge-S0in die Hand der Feinde; Hannibal zog ihm den
lobt und wolite das Geliibde erfullen, indem er
den von Q. Fabius Maximus erbauten Honostempel
wiederherstellte • und ein Bild der Virtus hinzu-
fiigte. Die Pontifices erhoben dagegen Einspruch

;

daher musste er einen besonderen Tempel der
Virtus erbauen, der aber mit jenem und auch
dem des Mars verbunden war. Sie lagen vor
der Porta Capena und wurden mit den aus Syra-
kus entfiihrten Kunstwerken priichtig ausgestattet

Siegelring ab, um sich dessen zu einer Kriegs-
list zu bedienen (Liv. XXVII 28, 4. Appian. Hann.
50. Zonar. IX 9), aber er bestattete nach dem
iibereinstimmenden Zeugnis unserer Quellen den
Toten aufs ehrenvollste (Cic. Cato 75. Liv. XXVTI
28, 1. Val. Max. V 1 ext. 6. Auct. de vir. ill.

45, 7. Sil. Ital. XV 381—396. Appian. Hann. 50.
Plut. Marc 30, 1; comp. Pelop. et Marc. 3, 7;
vgl. Polyb. [?] bei Suid. I 2, 991 Bernh. Zonar. LX

ihre Weihung sollte Marcellus nicht mehr erleben, 40 9). Auct. de vir. ill. 45, 8 sagt: Ossa Romam
„„„,q„™ „,.„+ <,„,„ a,a,„ „„n„.„i ,n.. it tit

remissa a praedonibus intereepta perierunt, Ap-
pian. Hann. 50: xa data r«j5 mtidl Tiooahisfiyiev
eg to 'Pco/ialcov oTgaToxedov ; beide Versionen giebt
auch Plutarch 30, 1—4, die erste ausfuhrlich
unter Berufung auf Cornelius Nepos und Valerius
Maximus, die zweite unter Berufung auf Livius
und Kaiser Augustus, doch weder Valerius Ma-
ximus noch Livius sprechen iiberhaupt davon, und
die Versuche zur Losung dieser Schwierigkeit

sondern erst sein Sohn vollziehen (Cic. Verr. IV
120—123; nat. deor. II 61; rep. I 21. Liv. XXVII
25, 7—9. XXIX 11, 13f. Val. Max. I 1. 8. Ascon.
Pis. p. 11. Lactant. div. inst. I 20, 12. Plut.
Marc. 28, Iff.; fort. Rom. 5; vgl. auch Momm-
sen zu CIL I 531). Er ubernahm wieder den
Befehl iiber das Heer bei Venusia, und auch
Crispinus fiihrte das seinige hierher; beide lager-

ten vereinigt zwischen Venusia und Bantia und
warteten auf die Gelegenheit zum Schlagen (Liv. 50 sind noch nicht gegluckt. tber das Grab des
XXVII 25, 10. 12—14. Plut. 29, 1—3). Auf
einem Recognoscierungsritte flelen beide Consuln
in einen Hinterhalt bei Petelia; Crispinus ent-

kam schwer verwundet, Marcellus fand dabei seinen
Tod. Die Berichte Tiber dieses wichtige Ereignis
weisen im einzelnen mannigfache Abweichungen
auf (vgl. dazu Hesse lb arth a. O. 530—533).
Der zuverlassigste ist der des Polyb. X 32, 1—6,
wonach die eigene Unvorsichtigkeit die Consuln

Marcellus ist nichts bekannt.
Marcellus war bei seinem Tode iiber 60 Jahre

alt (Liv. XXVII 27, 11. Plut. 28, 6) und hatte in

39 Schlachten gekampft (Plin. n. h. VTI 92; falsch
Ammian. Marc. XXV 3, 13: zwanzig). Virtus und
Honos waren seine GOtter, und die Geschichte
seines Lebens ist die seiner Feldziige. Die Leichen-
rede, die ihm sein Sohn hielt und die Coelius
Antipater benutzte (s. 0.), hat jedenfalls zuerst

ins Verderben fuhrte. wasdem Autor zu
.
langeren 60 seine Verdienste vielfaehubertrieben; darauf stutzt*

Erorterungeii iiber diese Unvorsichtigkeit und zu
manchem Tadel Anlass giebt (ebd. 7— 12; ahn-
lich Appian. Hann. 50: 6 'Avvifiag .... enrjreoe

ftsv dig OTQaTicuiTjv , indoxcoyje de (bg axQaxrjyov.

Plut. comp. Pelop. et Marc. 3, 4: ov orgati/yov

m<bfia , Tiqobooiiov de xirog rj xaxaoxoxov 71k-

Ttimxtv). Bei Livius XXVII 26, 1—27, 11 sind
manche Ziige offenbar hmeineorrigiert, z. B. dass

Pauly-Wiasowa III

sich vielleicht Augustus, als er in der Leichen-
rede auf seinen Schwiegersohn M. Claudius Mar-
cellus dessen grossen Ahnen feierte. Doch mehr
als Familieneitelkeit hat romischer Patriotismus
zu seiner Verherrlichung beigetragen ; Livius hat
dessen Erfindungen glaubig wiederholt, mid Plu-
tarch hat, auf sie gestutzt, ein vielfach verzeich-
netes Bild vom Charakter des Marcellus gegeben,

87
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den er wenig gliicklich mit Pelopidas vergleicht.

Die Alten liaben Marcellus gern mit Fabius zu-

sammengestellt (schon Cic. rep. V 10 bei Non.

p. 337, 33f. , noch Claudian. bell. Gildon. I 89.

Liv. XXIV 9, 7-11. Pint. Fab. 19, 2f. 5—7;
Marc. 9, 2f. ; apopbth. Fab. 3); beide waren vor

dem Auftreten des Scipio Africanus die tuchtig-

stenFeldherrenRoms im zweiten punischenKriege,
Marcellus wohl der bedeutendcre, Fabius der sym-
pathischere von beiden. Marcellus war personlich 10
stark, tapfer und verwegen; von seiner Strategie

ist schwer ein Bild zu gewinnen, da die tTberliefe-

rung hierfur nicbt ausreicht. Einzebie tactische

Neuerungen werden ibm zugeschrieben (Plut. 12, 4.

Auct. de vir. ill. 45, 3. Ampel. 18, 10; vielleicht

anch Veget. 115), docb sind das Dinge von geringerex

Bedeutung. Er kann aber nicht bios ein tuchtiger

Soldat gewesen sein, sondern muss sich auch als

Feldherr gut bewahrt liaben, wenngleich er dem
Genie Hannibals bei weitem niebt gewachsen war. 20
Eine gewisse Achtung fur griechisclie Religion,

Kunst und Wissenschaft hat er besessen; der

rSmischen Religion war er ausserlich ergeben,

aber sein Geist liess sich durch sie nicht beengen
(charakteristisch Cic. div. II 77). Wie von reli-

giOsen Vorurteilen, so war er indes auch von
moralischen Vorurteilen frei und hat ofter mit Grau-
samkeit und Treulosigkeit seine und Roms Sache
verfochten. Das sind etwa die hervortretendsten

Ztige, die sich bei unbefangener Betrachtung seiner 30
Geschichte nach Abzug der Entstellungen ergeben.
Sein Portrait ist nur auf den Miinzen des Marcel-

linus erhalten (Mommsen Miinzw. 648 nr. 303);
Statuen und Biisten tragen seinen Namen mit
Unrecht (vgl. Bernoulli Rom. Ikonographie I

29—31).

221) M. Claudius Marcellus. plebeisoher Aedil

538 = 216 (Liv. XXIII 30, 17), ist von dengleich-
alterigen Homonymen jcdenfalls zu unterscheiden,

vielleicht der 558 =196 nach Karthago gesandte, 40
falls dies nicht Nr. 222 sein kann (s. d.).

222) M. Claudius Marcellus, Sohn von Nr. 220
(vgl. die Nachrichten tiber seine Jugcndgeschichte.
Fast. Cap. 558. 565. Plut. Flamin. 18, 1). Als
Knabe wurde er von C. Scantinius Capitolinus mit
unsittlichen Antragen verfolgt. Dieser war damals
plebeischer Aedil (nicht Tribuii, wie Val. Max. VI
1, 7 angiebt, vgl. Mommsen St.-R. I 706, 6. II

472, 2) und als solcher Amtsgenosse des curuli-

schen Aedilen Marcellus, der als Vater des Knaben 50
den Scantinius wegen Stuprum vor Gericht zog.

Ungeachtet der Unverletzlichkeit seines Amtes
wurde die Einleitung eines Processes gegen Scan-
tinius genehmigt, und der Process endigte mit
seiner Verurteilung. obgleich der Knabe aus Scham
kein Zeugnis abgab (Plut. Marc. 2, 5—8. Val.

Max. a. O.). An dem letzten Feldzuge seines

Vaters 546 = 208 nahm der junge Marcellus als

Kriegstribun teil ; er geriet mit ihm in den Hinter-

halt, wo jener den Tod fand, und entkam selbst 60
nur miihsam und verwundet aus den Handen der

Feinde (Polyb. X 32, 6. Liv. XXVII 26, 12. 27,

7. Sil. Ital. XV 354—376. Plut. Marc. 29, 10.

15); Hannibal, der dem Leichnarn des Vaters ein

ehrenvolles Begrabnis gewahrte, sandte seme Asche
dem Sohne zu (Plut. Marc. 30, 1. 4. App. Hann. 50).

und dieser hielt dem Helden spater die Leichen-

rede, die noch in gracchischer Zeit gelesen wurde

(Liv. XVII 27, 13 vgl. S. 2754). 549 = 205 vollzog

er dann die Weihung des von dem Vater gelob-

ten und begonnenen Tempels von Honos und Vir-

tus (Liv. XXIX 11, 13). 550 = 204 war er Volks-

tribun und begleitete mit seinem Collegen M.
Cincius Alimentus die Senatscommission, die in

Locri und auf Sicilien die Berechtigung der gegen
P. Scipio erhobenen Beschwerden zu untersuchen
hatte (Liv. XXIX 20, 11). Als curulischer Aedil
mit Sex. Aelius Paetus 554 = 200 macbte er sich

durch Ftirsorge ftir die Herabsctzung deT Getreide-

preise und durch glanzende Ausstattung der Spiel e

beim Volke beliebt (liv. XXXI 50, If.), als Prae-

tor verwaltete er 556 = 198 Sicilien (Liv. XXXII
7, 13. 8, 5. 7. 27, 3). Zum Consul fur 558 = 196
mit L. Furius Purpurio gewahlt (Fast. Cap. Chro-

nogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXXIH 24, 1.

25, 4. Cassiod. Nep. Hann. 7, 6), wiinschte er

den Krieg in Makedonien zu erhalten, aber es

fiel ibm Italien als Provinz zu (Polyb. XVIII 42,

1—3. Liv. XXXIII 25, 5—10). Annalistische Be-
richte, die im einzelnen wenig zuverlassig sind,

erzahlen seinen Feldzug in Oberitalien; er soil

erst von den Boiern geschlagen worden sein, dann
die Insubrer beiComumbesiegthaben und schliess-

lich vereinigt mit seinem Collegen Furius auch
die Boier unterworfen haben (Liv. XXXIII 36, 4
—37, 8). Ein Triumph des Furius wird nicht

verzcichnet, sondern nur ein solcher des Marcel-

lus, nach Liv. XXXIII 37, 10 de Insubribus Co-
mensibusque, nacb den Acta triumph, de Oalfleis

Insjubrib/iis) ; demnach sind mindestens die Er-

folge gegen die Boier, die Oros. IV 20, 11 allein

darstellt, in den Berichten stark iibertrieben wor-

den, denn der Krieg gegen dieses Volk dauerte

noch mehrere Jahre fort. Die Beziehung eines

Inschriftfragments aus Karthago auf diese Er-

eignisse ist ganz unsicher (Eph. epigr. VII 178
mit Anm. = CIL VIII Suppl. 12538). Marcellus

wurde wahrend seines Consulate Pontifex und
leitete die Wahlen fur das folgende Jahr (Liv.

XXXIII 42, 5.7). Ob er der M. Claudius Mar-
cellus ist, der damals mit zwei anderen Gesandten
nach Karthago ging, iim gegen Hannibal wegen
des Biindnisses mit Antiochos Klage zu erheben.

ist ungewiss ; fallt diese Gesandtschaft noch unter

sein Consuiat, wie Nep. Hann. 7, 6 ausdriicklich

angiebt, und wofur anderes spricht, so ist die Iden-

titat jenes Gesandten mit dem Consul ausge-

schlossen (vgl. Nissen Krit. Unters. 152). An
sich ist die Erzahlung des Livius (XXXIII 47,

7) ohne Anstoss, weil nach ihr die Gesandtschaft

erst in das nachste Jahr geh6rt, wo Marcellus

wohl daran teilnebmen konnte Im J. 561 = 193
war er wieder in Oberitalien thatig, und zwar als

Legat und zeitweise Stellvertreter des Consuls

L. Cornelius Merula; die Erinnerung an seine

eigenen geringen Erfolge gegen die Boier mochte
ihn verleiten, die weit entscheidenderen des Ober-
feldherm missgiinstig zu beurteilen (Liv. XXXV
5, 1. 6, 8. 8, 1). Bei der Bewerbung um die

Censur fur 565 = 189 trug er den Sieg fiber die

anderen plebeischen Bewerber, M.' Acilius Glabrio
und M. Porcius Cato, davon und wurde mit T.

Quinctius Flamininus gewahlt (Fast. Cap. Liv.

XXXVII 57, 10. 58. 2. XXXVni 28, 1. 36, 10.

XLI 9, 9. 13, 4. Plut. Flamin. 18, 1). Als Cen-

sorier steht er im SC de Bacchanalibus von 568

I

= 186 unter den Urkundszeugen an erster Stelle

(CIL I 196 = X 104: M. GlavM(us) M. fX Er
starb 577 = 177 (Liv. XLI 13, 4).

223. 224) M. Claudius Marcellus. Zwei Manner
dieses Namens sind so schwer aus einander zu
halten, dass sie Mer zusammen behandelt werden
diirfen. Einer von ihnen war Praetor urbanus
566 = 188 (Liv. XXXVIII 35, 2. 10. 42, 7 ; dar-

aus Val. Max. VI 5, 3, der infolge fliichtiger

Lecture seiner Vorlage die Praetur ins folgende

Jahr setzt) ; der zweite war Praetor 569 — 185
(Liv. XXXIX 23, 2). Waren beide identisch, so

wiirde an der zweiten Stelle wohl die Iteration

•des Amtes verzeichnet sein. Einer der beiden
Homonymen ist dann im J. 571 = 183 Consul
geworden (M. Claudius M. f. M. n. Marcellus
Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch, Nep,
Hann. 13, 1. Liv. XXXIX 45, 1. Oros. IV 20,

27. Obseq. 4. Cassiod.). Er erhielt zusammen
mit seinem Amtsgenossen Q. Fabius Labeo Li-

gurien zur Provinz; einer von ihnen sollte sich

auch bereit halten, gegen die Keltenscharen zu
marscbieren, die von Norden her iiber die Ost-

alpen in das nordadriatische Kiistenland einge-

wandert waren und sich hier niedergelassen hatten
(Liv. XXXIX 45, 3. 6f.). Marcellus ubemahm
diesen Auftrag, uberschritt aber angeblich seine

Vollmacht. Obgleich die Kelten sich ihm ergaben
und, wenigstens nach ihrer eigenen Behauptung,
seinem Befehl, Italien zu verlassen, gehorchen
wollten, liess er sie entwaffnen und ihnen ihre

bewegliche Habe wegnehmen. Sie wandten sich

beschwerdefuhrend an den Scnat, und dieser ent-

schied, dass sie ihr Eigentum zuriickerhalten,

aber das occupierte Gebiet raumen und unter Auf-
sicht romischer Commissare iiber die Alpen zu-

riickgehen sollten; dies alles wurde ausgefiihrt

(Liv. XXXIX 54, 1—55, 4). Der Bericht des
Annalisten Piso (bei Plin. n. h. Ill 131), Mar-
cellus habe die Ansiedlung der Kelten wider den
Willen des Senats zerstort, diirfte die offlcielle

Version wiedergeben : die romische Regierung
setzte, um den Anstand zu wahren, ihren Beamten
vor den Kelten ins Unrecht, aber in Wahrheit
entsprach sein Vorgehen ihren eigenen Absichten

;

denn um der Wiederkehr solcher Barbareneinfalle
vorzubeugen, wurde in jener Gegend unweit von
der zerstorten Niederlassung die starke Festung
Aquileia bald darauf begriindet, und dem Consul
bezeugte der Senat seine Zufriedenheit, indem
er seine weiteren gegen die Istrer gerichteten

Kriegsplane gut hiess und ihm zu deren Ausfuh-
rung das Commando fur 572 = 182 erneuerte,

nachdem Marcellus zur Leitung der Wahlen in

Rom gewesen war (Liv. XXXIX 55, 4. 56, 3.

XL 1, 6). Aus dem J. 572 = 182 horen wir
von ihm nur, dass er an der ligurischen Grenze
stand und die Unterwerfung von 2000 ins rOmi-

sche Gebiet ubergetretenen Ligurem entgegen-
nehmen wollte ; der Senat wies ihn aber an, diese

Frage den in Ligurien weilenden Consuln zur

Entscbeidung zu uberlassen und die Feinde vor-

sichtiger zu behandeln, als fruher die Kelten (Liv.

XL 16, 5f.). Dem einen Consul sollte er Anfang
573 = 181 nach Ligurien zu Hulfe eilen , aber
cr hatte das Commando bereits seinem Nachfolger
iibergeben und empfing jenen Befehl erst wah-
rend der Heimreise (Liv. XL 25, 9. 26, 1). Bei

den folgenden Angaben muss es wieder unent-
schieden bleiben, auf welchen der zwei M. Mar-
celli dieser Zeit sie sich beziehen. Ein Marcellus

ersehien 581 = 173 als rSmischer Gesandter vor

der aetolischen Bundesversammlung in Delphi,

wo flbrigens eine Enreninschrift wohl republi-

canischer Zeit gefunden ist : °H jidfag x&v AeX-

(p&v Magxekkov Klaidiov xov savxfjg naXQCOva
(Bull. hell. VT 449) ; von hier aus begab er sich

10 zu einer von ihm selbst einberufenen Versamm-
lung des achaeischen Bundes in den Peloponnes
(Liv. XLII 5, 10—6, 3). Nach dem energischen

Auftreten dieses Gesandten den Griechen gegen-

uber kann man vermuten, dass er ein bedeuten-

derer Mann, wohl ein Consular, gewesen sein muss
und nicht etwa der junge M. Marcellus Nr. 225,

der damals noch ganz im Anfang seiner Laufbahn
stand. Im J. 585 = 169, in welchem dieser jungere
Mann die Praetur verwaltete, werden dann zwei

20 weitere Marcelli erwahnt, die sowoH von ihm,
wie unter einander verschieden sind. Der eine

war damals Legat des Q. Marcius Philippus im ma-
kedonischen Kriege (Liv. XLIV 3, 2 aus Polybios,

daher die Namensform M. Claudius) ; der andere
war Decemvir sacris faciundis und ist in diesem
Jahre gestorben (Liv. XLIV 18, 7 : M. Claudius
Marcellus). Dass sich alle hier zusammengestellten
Nachrichten auf noch mehr als zwei gleichnamige
Personen verteilen konnen, ist zwar nicht ausge-

30 schlossen, aber kaum wahrscheinlich.

225) M. Claudius Marcellus, bezeichnet als

M. f. im SC de Thisb. und auf der Inschrift von
Luna, als M. f. M. n. Fasti Cap. 588. 599. Acta tr.

588 (nur . . . M.. n, erhalten Fasti Cap. 602. Acta
tr. 599), als Sohn von Nr. 222 bei Liv. XLI 13,

4. Ascon. Pis. p. 11. Im J. 577 = 177 folgte

er seinem damals gestorbenen Vater als Pontifex

nach (Liv. a. O.); 583 = 171 war er Volkstribun

und widersetzte sich mit seinem Collegen M. Ful-

40 vius Nobilior einem Beschlusse seiner Amtsge-
nossen, der sich gegen den Senat richtete (Liv.

XLII 32, 7 ) ; 584 = 170 wird er in dem Senats-

beschluss fiir die Thisbaeer als Zeuge erwahnt
(Dittenberger Syll. 226 = IGS I 2225 v. 16).

Im J. 585 = 169 hatte er als Praetor (Liv. XLLTI
11, 7), wiederum Gelegenheit, zwischen Senat und
Volk zu vermitteln. Die beiden Consuln Q. Mar-
cius Philippus und Cn. Servilius Caepio fub.rten

damals Klage tiber den Widerstand des Volkes

50 gegen die Aushebungen ; darauf erklarten die Prae-

toren Marcellus und C. Sulpicius Gallus , die Con-
suln selbst trugen die Schuld, und stellten den
Antrag, ihnen die Aushebung an Stelle jener zu

Ubertragen. Der Senat beschloss nicht nur dem
Antrag gemass, sondern wollte sogar den Prae-

toren nach gluckhcher Beendigung dieses Ge-
schafts noch mehr tibergewicht iiber die Consuln
verleihen, aber sie hielten sich taktvoll in den
Grenzen ihrer Competenz (Liv. XLHI 14, 3ff.

60 15, 4f.). Dann verwaltete Marcellus bis Ende
586 = 168 die beiden spanischen Provinzen und
nahm dort eine sonst nie genannte Stadt Mar-
colica ein (Liv. XLHI 15, 3. XLV 4, 1). Zu-

sammen mit jenem C. Sulpicius Gallus wurde er

588 =166 Consul (Fasti Cap. Chronogr. Idat.

Chron. Pasch. Terent. Andr. tit. Cic. rep. I 21. Liv.

XLV 44, 2. Obseq. 12. Cassiod. Plin. n. h. II 53),

und beide kampften mit Gluck gegen die Ligurer
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und gegen einige Alpenstamme , so dass ihnen

die Ehre des Triumph.es zu teil wurde. Die ein-

zigen Zeugnisse sind Liv. ep. XLVI: Olaudius
Marcellus consul Alpinos Qallos, C. Sulpieius
Gallus consul IAgures subegit, Acta tr. : C. trium-

phierfce [de OJalleis Contrvb[i]eis et lAguribus
[EleaJUbusque, Sulpieius [de Ligurjibus Tai .

.

. . . rneis. Zum zweitenmale war Marcellus Consul
599 = 155 mit P. Scipio Nasica Corculum (Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cic. acad. pr.

II 137. Cassiod.) und verdiente sich wiederum
einen Triumph.. Er unterdriickte namlich einen

Aufstand der Apuaner, die lei der Wegfiihrung
ihrer Stammesgenossen nach Samnium in den
alten Wohnsitzen an der etruskisch-ligurischen

Grenze belassen worden waren (Acta tr. : . . . Mar-
cellus II .... [de Liguribjus et Apua[neisJ),
und rettete dadureh die dort begrundete Colonie

Luna, die ihm zum Dank auf ihrem Forum eine

Statue auf eiuer Marmorsaule erricMete (CIL I

539 = XI 1339 : M. Claudius M. f. Mareelus
consol iterum). Wegen seiner Verdienste wurde
er 602 = 152 zum drittenmale zum Consulat be-

fOrdert (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Obseq. 18. Cassiod.; ter consul Cic. Pis. 44; div.

II 14; de fato 33. Ascon. Pis. p. 11) und mit
starker Macht nach Spanien gesandt, wo er sich

zuerst als Praetor ausgezeich.net hatte, und wo
die Lage damals sehr gefahrlich war. Aus den
erhaltenen Berichten ergiebt sich, dass die Ward
des Marcellus gliicklich war, denn es gelang ihm,
die Hauptstiimme der Keltiberer zur Unterwer-
fung zu bewegen und die Lusitaner zu beruhigen,

so dass er in Corduba, das Strabon III 141
MaQxiXlov xriofia nemit (vgl. Hiibner CIL
II p. 306), die Winterquartiere beziehen und ab-

warten konnte, was man in Eom iiber die Kel-

tiberer beschliessen werde. Er hatte namlich
nicht nur den Bellern und Titthcrn, sondern auch
den gefahrlichsten Gegnern, den Arevakern er-

laubt, Gesandte an den Senat zu schicken, und
hatte selbst Gesandte mit ihncn gehen lassen,

die die Annahme der Unterwerfung der Arevaker
empfahlen. Aber in Eom war man mit Marcellus

unzufrieden; seine vorsichtige und diplomatisehe

Behandlung der Feinde, der er seine Erfolge dankte,

wurde ihm als Feigheit ausgelegt, die Fortfiihrung

des Krieges und seine Abberufung wurden be-

schlossen. Angeblich weil Marcellus seinem Nach-
folger den Euhm missgonnte, den Krieg beendigt

zu haben, beeilte er sich, zu einer Verstandigung
mit den Arevakern zu kommen, mid schloss noch
vor seiner Eiickkehr 603 = 151 mit den Arevakern
unter billigen Bedingungen Frieden. Wenn Mar-
cellus bei diesen Ereignissen in einem nicht eben
giinstigen Lkhte erscheint, so liegt das zum Teil

daran, dass Polybios, unsere Hauptquelle dafiir

(XXXV 2, Iff., zu Grande gelegt bei Appian. lb.

48— 50). durch solche Sehatten das Eingreifen

seines Helden Scipio Aemihanus hi die spanischen
Verhaltnisse heller und glanzender hervortreten

lassen will; vielleicht wurde die romische Uber-
heferung dem Marcellus mehr gerecht (Liv. ep.

XLVIII. Eutrop. IV 9, 2), so dass er nach ihr

durchweg als ein Mann summa tirtute. potestate,

gloria, militari erschien (Cic. Pis. 44; vgl. zu
seiner Beurteilung Momm sen R. G. II 6f.). Er
brachte aus Spanien reiche Beute heim (Posidon.

bei Strab. Ill 162) und errichtete seinem Gross-

vater, seinem Vater und sich selbst beim Teinpel

von Honos und Virtus Statuen mit der Inschrift:

Tres Mareelli novies eoss. (Ascon. Pis. p. 11).

Er fand seinen Tod im J. 606 = 148 wahrend
einer Gesandtschaftsreise nach Africa, indem er

bei einem Seesturm ertrank (Liv. ep. L; paulo
ante coeptum bellum Punieum tertium Ascon.

Pis. p. 11, ohne Zeitangabe Cic. Pis. 44; div. II

1014; de fato 33).

226) M. Claudius Marcellus war 652 = 102
Legat des C. Marius und nahm riihmlichen An-
teil an dessen Siege bei Aquae Sextiae (Frontin.

strat. n 4, 6. Plut. Mar. 20, 5. 21, 2; beide

nennen das Praenomen des C. nicht). In einem
Processe trat der Eedncr L. Licinius Crassus,

gest. 663 = 91 als Zcuge gegen Dm auf, aber

Marcellus wurde trotzdem freigesprochen (Cic. Font.

24. Val. Max. VIII 5, 3). Im Bundesgenossen-

20 kriege 664 = 90 war er Legat des Consuls Sex.

Iulius Caesar und wurde nach dessen Niederlage
in der Festung Aesernia in Samnium eingeschlossen.

Obwohl die Stadt von aller Hiilfe abgeschnitten

war, widerstand sie doch einer langeren Belage-
rung und wurde nur durch Hunger zur Ubergabe
gezwungen (Liv. ep. LXXII. LXXIII. Appian.
bell. civ. I 40. 41). Wenn ein Sohn des Mar-
cellus, der im J. 684 = 70 adulescens war (Cic.

Verr. IV 91), also vielleicht damals geboren wurde,

30 den Beinamen Aeserninus fiihrte , so gereichte

dieser dem Vater vielleicht nicht zum Spott, son-

dern zur Auszeichnung wegen seiner tapfem Ver-

teidigung von Aesernia. Er selbst ist wohl der
M. Marcellus, der 673 = 81 zu den Bichtern
des P. Quinctius gehtirte (Cic. Quinct. 54); viel-

leicht beziehen sich auch teilweise die auf den
gleichnamigen Aedilen von 663 = 91 bezogenen
Notizen auf diesen M. Marcellus (vgl. Nr. 227.

Mommsen Herm. XX 282). Borghesi (Oeuvres
40 II 3091) vennutet in ihm den Urheber der lex

Clodia de vietoriatis, die Plin. n. h. XXXIII 46
erwahnt, und die urns J. 650 = 104 erlassen sein

mag (vgl. Mommsen Mfinzw. 399; Tr. Bl. II

104ff.), doch ist das ganz unsicher. Cic. Brut.

136 beurteilt Marcellus als Eedner nicht ungiin-

stig und bezeichnet ihn als Vater des M. Mar-
cellus Aeserninus Nr. 231 und des P. Cornelius

Lentulus Marcellimis.

227) M. Claudius Marcellus, mit dem Eedner
50 L. Licinius Crassus befreundet und als junger

Mann mit ihm in Griecbenland, 663 = 91 curu-

lischer Aedil (Cic. de or. I 57). Vielleicht ist

er identisch mit dem M. Marcellus, der 680 = 74
vergeblich eine Ungereehtigkeit des Praetors C.

Verres verhindem wollte und von Cic. Verr. I

135. 144. 153 bei dessen Process 684 = 70 mit
grosser Achtung anscheinend noch als lebend er-

wahnt wird. vielleicht auch mit M. Claudius M. f.

Arn. Marcellus. der im SC. de Oropiis (IGS I 413,

60 6) unter den Mitgliedern des Consiliums an erster

Stelle genannt ist und daher m^gliclierweise ebenso
wie der auf ihn folgende C. Claudius Glaber
(Nr. 165) damals, im J. 681 = 73. die Praetur

bekleidete oder schon bekleidet hatte.

228) M. Claudius Marcellus, Teilnehmer der

catilinarischen Versehworung ; vgl. Nr. 215.

229) M. Claudius Marcellus M. f. (Dio XL
Ind.; vgl. zu Nr. 216) war Quaestor zusammen
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mit seinem Freunde, dem jiingern Cato, also 689
= 65 (Plut. Cato min. 18, 3), und gehOrte seit-

dem dem Senate an. Im J. 691 = 63 unterstiltzte

er Cicero gegen Catilina und warnte ihn vor dem
Anschlage gegen sein Leben (Cic. Cat. I 21. Plut.

Cic. 15, 1). Die Aedilitat bekleidete er wohl
schon in den nachsten Jahren und nicht erst 698
= 56, wie man aus Cic. ad Att. IV 3, 5 schliessen

kann; dort ist eher Nr. 216 gemeint. Dagegen

vollzahlige Sitzung zu stande bringen (Cael. ad
fam. VIII 1, 2. 2, 2. 5, 3). Erst am 30. Sep-

tember kam es dazu; Marcellus referierte und
stellte den Antrag im Sinne der entschiedenen

Gegner Caesars, dass dessen Statthalterschaft mit

dem 1. Marz 705 = 49 zu Ende sein sollte und
er sich nicht abwesend urns Consulat bewerben
durfte. Bei der folgenden Debatte erklarte sich

nur Cato unbedingt fiir den Antrag des Consuls

;

war es ohne Zweil'el M. Marcellus, der am 2. Fe- 10 die Scheu des Pompeius und der Senatsmajoritat

hruar 698 = 56 auf Bitte Ciceros den Milo gegen

die Anklage de vi verteidigte (ad Q. fr. II 3, 1).

Spatestens im J. 700 = 54 war er Praetor; in

diesem Jahre gehorte er zu den Verteidigern des

M. Aemilius Scaurus (Ascon. Scaur, p. 18). Im
J. 702 = 52 trat er wiederum fiir Milo auf; da

Milo am 4. April sowohl vor A. Manlius Tor-

quatus de ambitu, wie vor L. Domitius Aheno-

barbus de vi zur Verantwortung gezogen werden

vor dem offenen Bruche mit Caesar brachte ihn

zum Fall und fuhrte zur Vertagung des endgiil-

tigen Beschlusses auf den 1. Marz des nach-

sten Jahres und zu halben Massregeln (Cael. ad

fam. Vm 8, 5f. Cic. ad fam. IV 9, 2; ad Att.

VIII 3, 3. Liv. ep. CVm. Suet. Caes. 28f. Appian.

bell. civ. II 26. Dio XL 59, 1; vgl. Mommsen
Die Eechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat

[Breslau 1857] 51). Mit diesen Beschlussen war

sollte , erschien vor Manlius als sein Vertreter 20 dem Marcellus ein weiteres Vorgehen erschwert

;

Marcellus und erlangte Aufschub dieses Processes,

In dem Mordprocesse nahm er an dem Zeugen-

verhor teil ; schon am ersten Tage wurde er dabei

von den Anhangern des Clodius so bodroht, dass

er sich unter den Schutz des Vorsitzcnden stellen

musste; erst an den naehsten Tagen unter dem
Schutz der Soldaten des Pompeius konnte er mit

Cicero das Verhor fortsetzen (Ascon. Milon. p, 30.

34. 35). Als Anhanger d^s Pompeius und Gegner

es lag sogar jetzt in seinem Interesse, dass keine

anderen fiber die Provinzen gefasst wurden. So

hatte sich Cicero schon im September mit einem

Briefe an ihn gewandt, der nach Complirnenten

liber seine ausgezeichnete Haltung, besonders auch

iiber die energische Unterstiitzung der Wahl des

C. Marcellus zum Consul fiir 704 = 50 (vgl. dar-

uber auch ad fam. TV 9, 2), die Bitte aussprach,

fiir die baldige Abberufung Ciceros von der Statt-

Caesars wurde er mit Ser. Sulpieius Eufus fiir 30 halterschafl Kilikiens zu wirken (ad fam. XV 9)

;

703 = 51 zum Consul gewahlt (Inschrift von Gru-

mentum CIL 1-617 = X 220. Chronogr. Idat.

Chron. Pasch. Cic. ad fam. XT1 15, 2. Sail. hist.

I 9 Kr. = I 11 Maur. Liv. ep. CVIII. Cassiod.

Schol. Bob. Vatin. p. 320 Or. Dio XL Ind. 58, 3).

Marcellus sah seine Hauptaufgabe darin, Caesars

Wiederbewcrbung um das Consulat zu vereiteln

(Liv. ep. CVIII. Appian. bell. civ. II 25; Plut.

Caes. 29, 1 halt die verschiedenen Mareelli, die

doch zwei Monate spater berichtete Caelius, dass

die Consuln weder dafiir noch gegen die Parthcr-

gefahr irgend etwas thaten (ad fam. VIII 10, 2f.):

Plane nihil video ante Kal. Ianuarias agi posse :

nosti Marcellum, quam tardus et parum efficax

sit, itemque Servius quam eunetator; cuiusmodi
putas hos esse aut quam id, quod nolint, eon-

fieere posse, qui quae cupiunt, tamen ita fri-

gide agunt, ut nolle existimentur? Trotz dieses

einander im Consulate folgten, nicht aus einander ; 40 ungiinstigen Urteils ist die Consequenz des Mar-

Eutrop. VI 19, 2 und Oros. VI 15, 1 vermengen

ahnhYh die Consuln von 703 und 704). Er be-

gann sehr bald einen diplomatisehen Feldzug,

indein er durch ein Edict verhiess, er wolle de

summa re publica referieren, und Antragc iiber

die Zuriickberufung Caesars aus Gallien vor dem
gesetzliehen Terrain und iiber die Ungiiltigkeit

der Biirgerrechtsverleihungen Caesars im trans-

padanischen Gebiet vorbereitete (Suet. Caes. 28),

cellus anzuerkennen. Im J. 704 = 50 schlug er

vor, mit den Volkstribunen zu verhandeln, um
den Widerstand des einen von ihnen, des Cae-

sarianers Curio, gegen die Senatsbeschliisse zu

brechen (Cael. ad fam. VIII 13, 2). Am 1. Januar

705 = 49 wollte er allein von den Gegnern Cae-

sars die Sache des Senats nicht blindlings der

des Pompeius unterordnen ; er wollte die Kriegs-

erklarung hinausschieben, bis die Aushebungen

Er brachte die letztere Angelegenheit zuniichst 50 vollendet seien und der Senat einen militarischen.

zur Sprache und saumte nicht, die praktischen

Consequenzen daraus zu ziehen ; Caesar hatte nach

der latinisehen Colonie Novum Comum neue Co-

lonisten gefiihrt und ihnen bei der Deduction

romisches Bui-gerrecht verliehen ; Mareellus liess

einen in Eom weilcnden Senator der Colonie wegen

irgend eines Vergehens mit Ruten schlagen und

zeigte damit dem CaesaT, dass er das von ihm
verliehene Burgerrecht nicht anerkemie (Cic. ad

Riickhalt habe, aber die Majoritat hOrte nicht auf

ihn (Caes. bell. civ. I 2, 2. 5. Cic. ad fam. TV
7, 2). Scharfer bliekend als sie hat Marcellus

den ungliicklichen Ausgang des Kampfes voraus-

gesehen; er traute dem Pompeius nicht und
dieser ihm ebensowenig, daher hat Marcellus an

dem Kriege selbst keinen thatigen Anteil ge-

nommen, sondern eher zur Massigung und Ver-

sohnung geraten (Cic. ad fam. IV 7, 2. 9, 3;

Att. V 2, 3. 11.2. Plut. Caes. 29,1; etwas ab- 60 Marc. 16). Doch im Ungluck blieb er bei der

weiehend Appian. bell. civ. II 26: vgl. Momm-
sen CIL V p. 565 ; St.-E. Ill 640, 2). Die wich-

tigste Frage. die den Senat zu beschaftigen hatte,

die iiber die gallischen Statthaltersehaften. wurde

trotz des Drangcns des Marcellus aufgeschoben.

Er selbst setzte den 1. Juni fiir die Verhandlung

fest, liess daiin diesen Termin absichtlich wieder

fallen und konnte nachher langerc Zeit keine

Partei, die er ergriffen hatte, und verschmahte

nicht minder die aussichtslose Fortsetzung des

Kampfes, wie die Gnade des Siegers. M. Brutus,

der CaesarmOrder, erzahlte in einer im J. 708 = 46

verfassten Schrift de viriute (erwahnt von Cicero,

dem sie gewidmet war, de fin. I 8; Tusc. V 1)

zum Beweise dessen, dass die Tugend duTch kein

ausseres Missgeschick gemindert werde (Sen. cons.
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ad Helv. 8, 1), er habe kiirzlich Marcellus in der
Verbannung in Mytilene besucht (der Aufenthalts-
ort anch bei Cic. ad fam. IV 7, 4. Val. Max.
IX 11, 4; irrig nennt Schol. Gronov. p. 418 statt
dessen den Ort seines Todes, Athen); die Cha-
rakterstarke des Mamies, der seine unfreiwillige
Musse mit gelehrten Studien und Ubungen in der
Beredsamkeit ausfullte (vgl. Cic. ad fam. IV 9, 3

:

honesto otio), habe ihm die ho'chste Bewunderung

Ergebnis ilrm aber gleichgllltig erscheint, und
nocb einmal wandte sich Cicero mit denselben
Mahnungen zur Heimkehr wie Mher an ihn (ad
fam. IV 10). Endlich fand sich Marcellus doch
veranlasst, ihnen Folge zu leisten, aber ehe er
Italien erreichte, erfiillte sich, was Cicero ihm
prophezeit hatte (ebd. IV 9, 4). Ser. Sulpicius Rufus,.
damals Proconsul von Achaia, berichtete daruber
an Cicero: am 23. Mai 709 = 45 sei sein ehe-

emgeflosst: Visum sibi se magis in exsilium 10 maliger College im Consulat Marcellus, auf der
%re, qui sine Mo rediturus esset, quam ilium " '

' ' '~ ' ™
in exsilio relinqui (Sen. cons, ad Hely. 9, 4—10,
1). Die Schrift des Brutus lag wohl Cicero schon
vor, als er ihm die "Worte iiber Marcellus in den
Mund legte : Vidi e?nm Mytilenis nuper virum
atqm, ut dimi, vidi plane virum (Brut. 250).
Es lag natiirlich den alten Parteigenossen , die
sich dem Sieger unterworfen batten, daran, einen
solchen Mann fur ihre Anschauungen zu gewinnen.

Heimreise begriffen, im Piraeus mit ihm zusammen
gewesen; in der Nacht des 26. erhielt er plotz-
lich die Nachricht, Marcellus sei von einem seiner
Begleiter, Magius Cilo, totlich verwundet worden.
Der Morder habe sich darauf selbst getotet, und
Marcellus sei noch vor Tagesanbruch seinen Wun-
den erlegen. Er selbst habe ihn nicht mehr
lebend gesehen, aber ihm ein wiirdiges Leichen-
begangnis gefeiert; er sei in der Akademie bei-

Wie sem Vetter C. Marcellus vor der Entschei- 20 gesetzt worden, wo ihm die Athener ein Marmor-
dung versucht hatte, Cicero in Italien festzuhalten, "

'
' "

urn selbst mit Anstand bleiben zu konnen, so
suchte er jetzt den Marcus zur Anerkennung der
neuen Verhaltnisse zu bewegen und wurde darin
von Cicero unterstiitzt, der dieselben Beweggriinde
hatte. Deswegen richtete Cicero im Sommer 708
= 46 mehrere Briefe an den Verbannten (ad fam.
IV 7—9), die ihm immer aufs neue und aufs
dringendste ans Herz legten, dass er nur zu

grabmal errichten wollten (ad fam. IV 12; andere
Berichte Liv. ep. CXV. Val. Max. IX 11, 4).
Cicero wurde durch diese Nachricht tief ersclrattert

;

er und andere batten zunachst Caesar in Ver-
dacht, den Mord angestiftet zu haben, und Brutus
fuhlte sich veranlasst, diesen Verdacht als un-
wiirdig und hinfallig nachzuweisen, womit er audi
Cicero iiberzeugte (ad Att. XIII 10, 1. 3; vgl. 22r

2). Dieser erwahnt dabei noch die Charakter-
wollen brauche, urn Verzeihung zu erlangen, dass 30 eigenschaft, die Marcellus vor allem auszeichnete
er aus alien moglichen Griinden, z. B. urn sein
VermOgen zu retten. nichts Besspres thvm kfintip,

als sich in die bestehenden Verhaltnisse zu schicken
und seinen Frieden mit dem neuen Regiment zu
machen. Diesen Ausserungen stand auch Caesar
nicht fern, aber sie blieben ohne Wirkung auf
Marcellus. Caesars Schwiegervater, L. Calpumius
Piso, gedachte in einer Senatssitzung im September
zuerst des Marcellus, dann warf sich C. Marcellu;

und von ihm stets bethatigt worden war, seine
Standhafr-igkeit und Consequenz {credo .... ilium,
ut erat, constantius respondisse ad Att. XIII
10, 3) ; iiber andere Eigenschaften siehe oben das
Urteil des Caelius. Marcellus war bedeutend als

Eedner (zum Consul gewahlt dia trjv xa>v f.6ywv
dvvauiv Dio XL 58, 3. Marcellus loquax Lucan.
I 313 im Sinne Caesars, citicrt von Schol. Gronov.

p. 418); er ist neben Cicero selbst, Caesar und
Laesar zu iiisscn, um dessen Begnadigung zu 40 Sulpicius Rufus allein von lebenden Kednern im
erbitten, und der gauze Senat schloss sich diesen
Bitten an. Caesar war zwar fruher an Mytilene,
dem Aufenthaltsort des Marcellus, vorbeigefahren,
ohne diesen zu behelligen (Brutus bei Sen. cons.
ad Helv. 9, 6), und hatte sich entschlossen, ihn
zu begnadigen, aber er Melt dem Abwesenden
erst in einer Rede alle feindseligen Handlungen
vor, die er gegen ihn selbst veriibt hatte, ehe er
erklarte, er wolle dem Senat nachgeben und Ver-

,Brutus' besprochen worden, weil er sich Cicero
zum Vorbild nahm und ihm mit Erfolg nacheiferte

(Cic. Brut. 248—250 ; vgl. Marc. 2. Quintil. inst.

or. X 1, 38). [Miinzer.]

230) M. Claudius Marcellus, Schwiegersohn
des Augustus, a) Name. 31. Claudius G. f. Mar-
eellus GIL X 832; M. (Claudius) Marcellus Inschr.

Not. degli scavi 1887, 284 nr. 671; (M. Clau-
dius) Marcellus CIL VI 15033; M. Marcellus

zeihung gewahren. Seine wohl berechnete Milde 50Mon. Anc. lat. 4, 23. Veil. II 93, 1. Suet. Tib. 10.
machte solclien Eindruck, dass Cicero glaubte,
es sei endlich der Beginn besserer Zeiten, sein
lange festgehaltenes Schweigen brach und in einer
uberschwenglichen Rede, die ungenau pro M.
Marcello oratio genannt und offers, aber mit Un-
recht, als Falschung verdachtigt worden ist, Caesar
seinen und des Senates Dank aussprach (Bericht
iiber die Vorgiinge ad fam. IV 3, 3f. an Ser. Sul-
picius Bums

; der an Marcellus selbst von diesem

Dio XLVIII 38, 3 = Zonar. X 22; Claudius
Marcellus Tac. ann. I 3. Porph. zu Hor. carra.

I 12, 46, sonst Marcellus. Der Name nicht ge-

nannt Prop. IV 18. Sen. cons, ad Polyb. 15.

b) Leben. Sohn des C. Claudius Marcellus
(Nr. 216), CIL X 832. Plut. Ant. 87; Marc. 30,
und der Octavia , der Schwester des Augustus,
(Plut. aa. OO. Liv. perioch. 140. Strab. XIV
675. Veil. II 93, 1. Sen. cons, ad Marc. 2, 3;

erwahnt ebd. 11, 1 ;
vgl. ebd. VI 6, 10 und die 60 cons, ad Polyb. 15. Plin. n. h. XIX 24. XXXVII

Stellen der Rede p. Marc. 3. 10. 13. 33; Ligar.
37. Schol. Gronov. argum. p. 41 8f.; vgl. 41 5 Or
Liv. ep. CXV. Val. Max. IX 11, 4. Sen. cons,
ad Helv. 9, 6). Audi jetzt noch zogerte Mar-
cellus, Caesars Gnade anzunehmen; in einem kuhlen
und ablehnenden Briefe (ad fam. IV 11) dankte
er Cicero fur seine Bemtihungen, die ihm als Be-
weise seiner Freundschaft wertvoll seien, deren

11. Tac. ann. I 3; hist. I 15. Suet. Aug. 63;
Tib. 6. Cons, ad Liv. 65. Scrv. Aen. V 4. VI 861.
Porph. und Aero zu Hor. carm. I 12, 46), mithin
Neffe des Augustus, Plut. Marc. 30. Appian. bell,

civ. V 73. Dio XLVIII 38, 3 (= Zonar. X 22).

LI 21, 3. LIII 27, 5 und 31, 2 (vgl. Sen. cons, ad
Marc. 2, 3. Plin. n. h. XIX 24) ; Nachkomme des
beriihmten M. Claudius Marcellus (Nr. 220), Plut.
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Marc. 30; aqoyovos des Triumvirn M. Antonius,

des zweiten Gemahls der Octavia, Appian. bell.

civ. V 73; avunculus des Germanicus, Tac. ann.

II 41, Als Geburtsjahr des Marcellus ergiebt sich

712 = 42 (erste Halfte) aus der Zeitbestimmung
seines Todes (Ende 741 = 23) und der Nachricht
bei Properz IV 18, 15 , dass er im zwanzigsten

Lebensjahre gestorben sei Nach Dio LILT 28, 3f.

zu schliessen, war er alter als Tiberius (geb. 16. Nov.

712 = 42). Im Vertrag von Misenum 715 = 39
wurde er mit der Tocbter des Sex. Pompeius ver-

lobt, ohne dass diese Ehe spater zu stande kam,
Appian. bell. civ. V 73. Dio XLVIII 38, 3 = Zo-

nar. X 22. Bei der grossen Siegesfeier nach der

Schlacht bei Actium im August 725 — 29 ritt

Marcellus auf dem rechten Beipferd von Caesars

des nachmaligen Augustus, Triumphalwagen, wah-
rend Tiberius auf dem linken ritt, Suet. Tib. 6.

Die in demselben Jahre anlasslich dieses Triumphes
dem Volke gewahrte Geldspende dehnte Caesar

unter dem Namen des Marcellus auch auf die

Knaben unter 11 Jahren aus, Dio LI 21, 3, vgl.

Suet. Aug. 41. Zum Lehrer hatte Marcellus nach
Strabon XIV 675 den Akademiker Nestor (nicht

zu verwechseln mit dem Stoiker Nestor von Tar-

sos, s. Zeller Phil. d. Gr. Ilia 1, 610, 3. 570

Anm. Susemihl Gesch. d. alex. Litt. II 243,

27). Ende 727 = 27 (vgl. Suet. Aug. 26 und
dazu Schiller Gesch. d. rCm. Eaiserzeit I 206,

2) begleitete er zugleich mit Tiberius, und jeden-

falls wie dieser Tribunus militum (vgl. Suet. Tib.

9) , Augustus in den eantabrischer* Krieg und
machte die ersten Feldzflge in demselben mit.

Dio LIII 26, 1 berichtet von Spielen, die Augu-
stus 729 = 25 im Lager (zu Tarraco) durch die

beiden Prinzen fur die Soldaten veranstalten liess;

irrig ist nur dabei die Angabe, dass sie schon

damals Aedilen gewesen seien. 729 = 25 kehrte

Marcellus noch vor Augustus nach Rom zuriick,

um Iulia, die Tochter desselben aus der Ehe mit

Scribonia, zu heiraten, vgl. Suet. Aug. 63. Mon.
Anc. lat. 4, 23 = gr. 11, 12. Cons, ad Liv. 67.

Sen. cons, ad Marc. 2, 3. Plut. Marc. 30; Ant.

87. Dio LIII 31, 2. Augustus, dessen Abreise

sich infolge seiner Krankheit verzOgerte , liess

nach Dio LDH 27, 5 die Vermahlungsfeier durch

Agrippa veranstalten. Cber diese Eile des Augu-
stus, der nicht einmal sein Eintreffen in Rom ab-

wartete, bemerkt Gardthausen Augustus und
seine Zeit (Leipzig 1896) I 2, 722, dass er im
Stillen den geheimen Widerstand der Livia furch-

tete, welche die Braut ihrem eigenen Sonne zu-

gedacht hatte. Auf diese Vermahlung nimmt
Horaz carm. I 12, 45—48 Bezug, vgL Haupt
Opusc. Ill 61. Die Annahme Kiesslings (Phi-

lol. Untersuchungen H 70, 26), dass die Hochzeit

erst im J. 24 stattgefunden habe, ist von Schil-

ler a. a. O. 183,8 widerlegt worden. Das Fest

der ersten Bartabnahme (vgl. Marquardt Privat-

leben der Romer 2 599f.) hatte Marcellus kurz vor-

lier bei seiner Ruckkehr aus Spanien gefeiert und

bei dieser Gelegenheit widmete ihm der Dichter

Krinagoras aus Mytilene, der damals auf seiner

zweiten Gesandtschaftsreise zu Augustus (viel-

leicht begleitete er Marcellus von Spanien nach

Rom) am kaiserlichen Hofe und insbesondere

im Hause der feingebildeten Octavia verkehrte

(vgl. Susemihl Gesch. d. alex. Litt. U 562f.),

ein Epigramm, Anth. Pal. VI 161 = Ruben-
sohn Crinagorae Mytilenaei epigramm. (Berlin

1888) nr. 11. Auf dieses Fest wollte Geist (Kri-

nagoras von Mytilene, Giessen 1849) auch das

Epigramm Anth, Pal. VI 242 (= Rubensohn
nr. 7) beziehen mit Conjectur svxXsivov oder evxXeia

firr EvxXetdqv (dagegen Rubensohn a. a. O. 70),

ebenso Bergk Aug. rer. gest. ind. (Gfittingen

1873) 111, 1 mit der Conjectur SlavdidStjv. Un-

10 gefahr gleichzeitig mit dem erstangefiihrten durfte

ein anderes Epigramm, Anth. Pal. IX 545 = Ru-
bensohn nr. 41, gedichtet sein, mit welchem
Krinagoras die Sendung eines Exemplars der He-

kale des Kallimachos an Marcellus begleitet und
ihm die Kraft und den Ruhm des Theseus wunscht,

vgl. Mommsen S.-Ber. Akad. Berlin 1889, 981
Anm. gegen Cichorius (Rom und Mytilene, Leip-

zig 1888, 54), der dasselbe vor 727 = 27 setzt;

s. auch Susemihl a. a. O. 563, 210. Dass Mar-
20 cellus (bei oder besser vor seiner Vermahlung

mit Iulia) von Augustus adoptiert worden sei, wifu.

zwar von Plut. Ant. 87 {aua naiba xai yafifSgov

ijcoirjoaxo KaTaaQ} und Serv. Aen. VI 861 = My-
thogr. Vat. I 226 ausdriicklich iiberliefert, scheint

jedoch keineswegs der Wirklichkeit zu entsprechen,

vgl. Cichorius a. a. O. S. 40 Anm. (nach einer

Mitteilung Momrosens). Von den dort ange-

ffihrten Gegengrunden wiegt am schwersten das

Schweigen der iibrigen Autoren, insbesondere des

30 Augustus selbst im Mon. Anc. und Dios (Lin 31,

2 nur: dig ya/j.^Qov xai <oq adekytdovr ayajiaiv);

das staatsTeehtliche Bedenken gegen eine Ge-

schwisterehe kommt bei Adoptivverhaltnis fast

nicht in Betracht, dagegen ist hinzuzufiigen, dass

sich in der Litteratur auch nicht die Spur einer

Namensanderung flndet, vgl. z. B. Tac. ann. I 3.

Moglich, dass die spateren Autoren, die von Adop-

tion sprechen, diese aus einem zartlichen Aus-

druek in der von Augustus gehaltenen Leichen-

40 Tede (s. u.) erschlossen. Nach der Ruckkehr des

Augustus aus ^Spanien 730 = 24 erhielt Marcel-

lus den Pontificat (Tac. ann. I 3), wurde als

Quaestorier in den Senat aufgenommen mit dem
Rechte unter den Praetoriern zu stimmen (vgl.

- Mommsen St.-R. 13 458f. 459, 1) und erhielt

fur 731 = 23 (vgl. Plin. n. h. XIX 24: avwn-

culo XI cos.) die curulische Aedilitat mit einem

zehnjahrigen Altersnachlass fur die Bewerbung
um das Consulat, Dio LIII 28, 3f., vgl. Tac. ann.

501 3 (Mommsen St.-R. I» 576, 2). Die Ansicht,

dass Marcellus zum Thronfolger bestimmt gewesen

sei, war im Altertum allgemein verbreitet, Veil.

H 93, 1. Sen. cons, ad Marc. 2, 3; cons, ad Polyb.

15. Tac. hist. I 15. Augustus selbst erklarte

ihn nie, auch nicht 731 = 23, als er sich dem
Tode nahe fuhlte, officiell zu seinem Nachfolgpr,

obwohl dies alle erwarteten, da er ihn jedenfalls

noch nicht fur stark genug erachtete, sich gegen

die Opposition des Senats und des Agrippa zu

60halten, vgl. Dio LIII 30, If. 31, 2ff. Gardthausen
a. a. O. 724f ; iiber Augustus Absichten s. Dio LIII

31,4. Suet. Aug. 28. Thatsache ist, dass zwischen

Marcellus und Agrippa ein Rivalitatsverhaltnis be-

stand, welches sich nach dem eben angefiihrten Er-

eignisse derart zuspitzte, dass sich Augustus nach

seiner Genesung. veranlasst sah, den Agrippa unter

dem Scheinauftrage einer Stellvertretung des

Kaisers im Oriente aus Rom zu entfernen , Dio
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LIU 32, 1. Veil. II 93, 2. Suet. Aug. 66; Tib. 10.
Rivalitat herrschte auch zwischen Tiberius und
Marcellus, Tac. ann. VI 51, vgl. Dio LIII 33, 4.
Wenn Plin. n. h. VII 149 die suspeeta Marcelli
vota zum Ungliicke des Augustus rechnet, so
mOchte man aus dieser Stelle auch auf ein zeit-
weiliges Misverhaltnis des Marcellus zu Augustus
schliessen und annehroen, dass sioh der Jiingling
durch seine allzugrossen Erwartungen seinem
Oheim verdachtig gemacht habe, doch ist die
Stelle nicht ganz klar. Aus dem Aedilitatsjahre
des Marcellus wird von prachtigen Spielen be-
richtet, die er mit Beihiilfe des Augustus veran-
staltete (Dio LIII 31, 2. Veil. II 93, 1 ; vgl. Suet.
Aug. 43), wobei.das Theater durch Sonnensegel
geschiitzt war (Prop. IV 18, 13 tarn pleno flui-
tantia vela theatro) und ein Bitter, sowie eine
angesehene Frau in der Orchestra auftraten (Dio
LIII 31, 3). Dass damit die Ludi Romani im
September (Mommsen St.-R. 113 5i7f.) gemeint
seien, scheint daraus bestimmt hervorzugehen,
dass Augustus spater gerade an diesen Spielen
die Statue des Marcellus zwischen den Sitzen
der Magistrate im Marcellustheater aufstellen liess
(Dio LIII 30, 6), obwohl dieses sclion IIII non.
Mai. (743 = 11) mit Spielen ercffnet worden war
(Plin. n. h. Vni 65); vgl. auch Buecheler (Eh.
Mus. XXXIX 622), der Prop. IV 18, 19f. magnis
ludis auf die Ludi Romani bezieht. Auch das
Forum liess Marcellus zur Annehmlichkeit fur
die Spazierganger mit Sonnensegeln iiberspannen
(Dio a. a. O. srwW r<r, &{SSi . Plin. n . h. XIX
24: a kal. Aug. Hirs'chfelds Conjeetur a. d.
XIII kal. Aug. [Wiener Studien 1883, 103, 28]
von Gardthausen II 2, 405, 39 mit Recht zu-
ruckgewiesen). Nach Plin. n. h. XXXVII 11
weihte Marcellus (wann und bei welcher Ge-
legenheit?) eine Daktyliothek dem palatinischen
Apollo (fiber den Irrtum Lancianis Bull, com
1883, 197 vglHlilsen Rom. Mitt. 1896, 194 Anm.).
Dass Marcellus Patron von Pompei war, zeigt
eine daselbst auf dem Forum triangulare gefundene
Basis mit der Inschrift (CIL X 832) M. Claudio
G. f. Marcello patrono. Ob auch die in Tanagra
gefundene Inschrift IGS I 571 ['H fiov]).}, [xal 6]
S[v]/f°S Moqxo[v KJMvdlOV .... J vt6v MaOXs).-
lov agnTfjs efvsxa xal] r.vvoiag , tov savroiv jid-
zQatva auf unseren Marcellus zu beziehen sei, ist
fraglich, zumal das Praenomen des Vaters nicht
erhalten ist. Zu erwahnen ist hier auch die Notiz
bei Dio LIV 3, 2 zum J. 732 = 22, wonach M.
Primus bei seiner Verantwortung fiber einen Krieg,
den er als Statthalter von Makedonien mit den
Odrysen fuhrte, sich dahin ausredete, er sei von
Marcellus dazu veranlasst worden. Ware das
richtig, so wiirde daraus hervorgehen, dass sich
Marcellus auch politisch zu bethatigen versucht
hat. Noch als Aedil starb Marcellus nach kurzer
Krankheit (er erkrankte bald nach Augustus Ge-
nesung, Dio LIII 30, 4) zu Baiae. wohin cr sich
zu seiner Heilung begeben hatte, Prop IV 18
Veil. II 93, 1. Plut. Marc. 30. Serv. Aen. VI 861
= Mythogr. Vat, I 226 (vgl. Serv. Aen. V 4. VI
8651. Sein Tod fallt in die Zeit von September
731 = 23 bis Ende dieses Jahres (s. o.). Nach
der glauhwurdigeron Angabe bei Properz a. a. O.
v. 15 stand er im 20. Lebensjahre, wogegen ihn
Serv. Aen. VI 861 im Alter von 18 Jahren und
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zwar nach zweijahriger Krankheit sterben lasst.
Die (ihrigen Altersangaben sind unbestimmter Art

:

Veil. LI 93, 1 admodum iuvenis. Sen. cons, ad
Marc. 2, 3 iuvenis. Tac. ann. II 41 intra iuven-
tam. Aero zu Hor. carm. I 12 puer (Plut. Ant.
87 xofiidfj vsoyafio; ; Marc. 30 vvprpiog), vgl. Serv.
Aen. Ill 718 citum interitum. Das Gerucht er-
klarte Livia fur die Morderin des Marcellus (Dio
LIII 33, 4), und einem derartigen Verdachte mag

10 auch die Feindschaft Octavias gegen Livia ent-
sprungen sein (vgl. Sen. cons, ad Marc. 2, 5); allein
mit Unrecht, denn diese That ware fur Livias Plane
vollstandig nutzlos gewesen, vgl. die Ausfuhrungen
Schillers (Kaiserzeit I 1, 188) und Gardt-
hausen s (a. a. 0. 1 2, 7S0f.). Dio selbst berichtet
a. a. 0., dass in jener Zeit viele Krankheitsfalle
mit totlichem Ausgange vorkamen, wonach wir
etwa an eine epidemisch auftretende Krankheit
zu denken hatten. Die Kaltwasserkur des Anto-

20 nius Musa, die Augustus kurz vorher geheilt hatte,
hatte dessen Neffen nicht zu retten vermocht (Dio
LIII 30, 4), mOglicherweise war eben dieses neue,
noch nicht geniigend erprobte Heilverfahren der
nachste Grand seines Todes (Gardthausen a.
a._0. 731). Augustus liess seinen geliebten Neffen
mittels eines pomphaften funus publicum (Mar-
quardt Privatleben^ 350) in seinem Mausoleum
auf dem Campus Martius bestatten (Dio LIII
30, 5. Serv. Aen. VI 861. Cons, ad Liv. 67, vgl.

30Verg. Aen. VI 872ff.). Dem Leichenwagen des
Marcellus zogen 600 Paradewagen mit den ima-
gines der Vorfahren voran (Serv. Aen. VI 861,
vgl. 874. V4. Marquardta. a. 0.353). Sein
kaiserlicher Oheim selbst hielt dem Verstorbenen
die Leichenrede (Dio LIII 30, 5. Serv. Aen. I 712.
Cons, ad Liv. 442; vgl. Peter Geschichtliche
Litt. fiber die rom. Kaiserzeit, Leipzig 1897, I
456) und nannte ihn darin unter anderem im-
maturae morti devotus Serv. a. a. 0. Auf diese

40 spater edierte Leichenrede wird auch Bezug ge-
nommen, wenn Augustus bei Plutarch (Marc.
30; Comp. Pelop. et Marc. 1) als Quelle citiert
wird (Heeren De font, et auct. Plutarchi 124.
Weichert Imp. Caes. Aug. script, rell., Grimma
1835, 116f. Meyer Orat. Roman, fragmenta,
Zurich 1842, 520f. Peter Quellen Plutarchs in
den Biogr. d. Remer, Halle 1865, 76 Anm. Gardt-
hausen a. a. 0. 731f.). Dass Augustus infolge von
Marcellus Tode auch die Saecularspiele verschoben

50 hatte, nimmt an 0. Hirschfeld Wiener Studien
1881, 103; dagegen Mommsen Ephem. epigr.
VIII p. 236 Anm. Vergil verherrlichte Marcellus
in der beruhmten Stelle Aen. VI 860—886 (vgl.
Serv. Aen. VI 861. Ill 718) und Properz dichtete
die Elegie IV 18 auf seinen Tod. Die Trauer
des Augustus und der Octavia war tief (Cons, ad
Liv. 65 und 441f, vgl. Aen. VI 868), von letzterer
berichtet Seneca cons, ad Marc. 2, 4f., dass sie

den Rest ihres Lehens in einsamer Zuriickgezogen-
60heit der Trauer um den verstorbenen Sohn ge-

widmet und das Trauerkleid nie abgelegt habe.
Nichts, was sie an Marcellus erinnerte, hatte sie

in ihrer Nahe geduldet und auch Trostesworten
ihr Ohr verschlossen. Als Vergil dem Augustus
und der Octavia die oben citierte Stelle vorlas,
soil diese bei den Worten tu Marcellus eris ohn-
machtig zusammengebrochen und nur mit Millie
wieder zum Bewusstsein gebracht worden sein

2769 Claudius Claudius 2770

(Donat. vita Verg. p. 62 Reiffersch. , vgl. auch
Serv. Aen. VI 861 und Ribbeck Proleg. ad Verg.

60). Octavia weihte dem Andenken des Marcellus

ihre Bibliothek (Liv. perioch. 140. Plut. Marc. 30)

und Augustus benannte das von Caesar begonnene,

von ihm vollendete und 743 = 11 eroffnete Theater

nach Marcellus (Mon. Anc. lat. 4, 22 = gr. 11, 12.

Liv. perioch. 140. Plut. Marc. 30. Dio LIU 30, 5,

vgl. Suet. Aug, 29; die Litteratur fiber dasselbe

zusatnmengetragen in Kiepert-Hfilsen Formae
urb. Rom. ant. p. 90 ; s. den Art. Marcelli thea-
trum). Augustus liess auch zum Andenken an
seinen Neffen, der kurz vor seinem Tode dieselben

Spiele geleitet hatte, bei den ludi Romani dessen

Statue aus Gold zugleich mit einem goldcnen

Kranze und einem curulischen Amtssessel (vgl.

Mommsen St.-R. 13 452) zwischen den Sitzen

der praesidierenden Magistrate im Marcellus-

theater aufstellen, Dio LIII 30, 6. Neuere Lit-

teratur: Gardthausen Augustus I 2, 720—734,

dazu die Anmerkungen II 2, 399—408. K 1 e b s

Prosopogr. I 384ff. De-Vit Onomasticon II 318.

c) Ausseres und Bildnisse. Uber Marcellus

aussere Erscheinung fehlen die Nachrichten ganz-

lich. Vergil nennt ihn Aen. VI 861 ganz all-

gemein egregium forma iuvenem et fulgentibus

armis, da man sich den Jiingling mit Vorliebe

in strahlender Riistung dachte, vgl. v. 878-881 ; das

Weitere (v. 862) : sed frons laeta parum et deiecto

lutnina voltu ist nicht etwa auf trfiben, melan-
cholischen Blick zu beziehen, der Dichter zeichnet

vielmehr mit diesen Worten deii Marcellus trauernd

ob seines friihen Todes wie v. 866. Ein sicher

beglaubigtes Bildnis des Marcellus existiert nicht.

Die von Koehne (Monum. indd. de Marcellus,

Mem. de la Societe d'archeol. et de num. de

Saint-Petersbourg I 145—149) publicierte Mfinze

mit jugendlichem Kopf und der Umschrift MajQxog
Elavdiog MdoxeM.os OP. . . ist nach Duchalais
(Revue numism. franc^ 1848, 72—76) gefalscht.

Von Statuen des Marcellus, die wegen seines

friihen Todes jedenfalls auch im Altertum nur
in geringer Anzahl vorhanden waren, wird nur

erwahnt die goldene im Marcellustheater (s. o,);

irrtiimlich bezieht Klebs (Prosopogr. I 386) die

Notiz Tac. ann. I 74 auf unseren Marcellus.

tfber die Basis einer Statue des Marcellus, ge-

funden auf dem Forum triangulare zu Pompei,

vgl. CIL X 832. Overbeck-Mau Pompeii* 1884,

559. Mau Ffihrer durch Pompeii 3 1898, 36.

M a u (Statua di Marcello nipote di Augusto, Atti

delT Accademia di Napoli XV 1890, 133—151)
halt es fur sehr wahrscheinlich , dass die 1822

im Macellum zu Pompei gefundene Mannorstatue

eines bartigen Junglings, nach Heroenart mit
nacktem Obcrkorper, einen Marcellus darstelle

(Abbildungen : Mau a. a. 0. nach S. 151. Mus.
Borb. Ill 38. Clarac Musee de sculpture, pi. 917.

Bernoulli Rom. Ikonographie II 1, Taf. 8. Ke-
kule Cber einen bisher Marcellus genannten Kopf
in den kgl. Museen, 54. Winckelmannsprogramm,
Berlin 1894, 7; vgl. ROm. Mitt. VI 268f. und
Mau Fiihrer durch Pompeii 3 27). Maus Ver-

mutung wird von Helbig (Rittrati di Fulvia e

di Ottavia, Monumenti antichi I 1891, 588) ge

hilligt, von Milani (Rom. Mitt. VI 313) als

moglich zugegeben und von Kekule' (a. a. 0.)

nicht widerlegt. Uber andere unberechtigt oder

willkfirlich als Marcellus ausgegebene Bildnisse

vgl. Bernoulli Rom. Ikonographie II 2, 122-125
und den Nachtrag bei Gardthausen a. a. 0.
II 2, 399 Anm. 3, fiber den sog. Marcellus in

der Galleria dei candelabri des Vatican auch
Helbig Ffihrer durch die Sammlungen in Rom
is (1899) 25 2f. Die von Mau fur Marcellus er-

klarte Statue zeigt einen Jiingling von nicht allzu

starker Statur, mit unten zugespitztem Gesicht,

10 Adlernase und vorstehenden Ohren.

d) Charakter. Marcellus wird von Velleius

und Seneca in der im ganzen iibereinstimmenden

und daher vielleicht auf dieselbe Quelle (Leichen-

rede des Augustus?) zuruckgehenden Charakte-

ristik als ein Jiingling mit den Tugenden eines

ingenuus, als gemfitsfroh und geistesfrisch ge-

schildert, Veil. II 93, 1 sane ut aiunt ingenuarum
virtutum (vgl. Prop. IV 18, 11) laetusque animi
et ingenii; Sen. cons, ad Marc. 2, 3 nennt ihn

20 aduleseentem animo alacrem, ingenio potentem
und ffigt hinzu : sed et frugalitatis eontinentiaeque

in Mis aut annis aut operibus non medioeriter

admirandae, patientem laborwm, voluptatibus

alienum. Seine pietas (gegen Augustus und Oc-

tavia) und die prisea fides hebt Verg. Aen. VI
878 hervor, seine Leutseligkeit Serv. Aen. VI
861. Mag auch das Bild seines Charakters, wie
bei einem praesumtiven Thronfolger natiirlich, in

manchen Zugen iiberschwanglich ausgestattet sein,

30 so war Marcellus doch jedenfalls ein frischer, ehr-

Iicher Charakter, abhold Leidenschaften und Aus-

schweifungen , wie auch die Liebe des Augustus
(vgl. Dio LIII 31, 2) und die tiefe Trauer seiner

Verwandten (s. o.). sowie seine Beliebtheit beim
Volke (Tac. ann. II 41. Serv. Aen. VI 861) durch-

aus fur ihn spricht. Ob Marcellus auch der Last

des Thrones gewachsen gewesen ware, wie Veil,

und Sen. aa. 00. fibereinstimmend behaupten

(vgl. auch Verg. Aen. VI 876), kOnnen wir natttr-

40 lich ebensowenig wie die alten Schriftsteller ent-

scheiden. Besondere Energie scheint er nicht

besessen zu haben, da in allem sein Oheim oder

seine Mutter fur ihn die Initiative ergriffen (vgl.

oben S. 2765 und Prop. IV 18, 14). Auch seine

militarische Laufbahn konnte man sich bei sei-

nem friihen Tode als glorreich ausmalen, vgl. Verg.

Aen. VI 878—881.
e) Freigelassene : Not. degli scavi 1887, 284

nr. 671 M. Claudius M. Marcelli I. Dida(s?J.

50 CIL VI 15033 M. Claudius Mareelfli) I. Eros.

Unsicher: Not. degli scavi 1886, 374 nr. 128

Claudia Marcella. Sclave : ebd. 1887, 284 nr. 679
Hilariis Marcelli. [Gaheis.]

231) M. Claudius Marcellus Aeserninus, Sohn
von Nr. 226 (Cic. Brut. 136), als junger Mann
Zeuge im Process des Verres 684 = 70 (Cic. Verr.

IV 91).

232) M. Claudius Marcellus Aeserninus, Sohn
von Nr. 231, war 706 = 48 Quaestor des Q. Cas-

60 sius Longinus in Hispania ulterior und wurde

von ihm beim Ausbruch des Soldatenaufstandes

nach Corduba geschickt. Hier stellte er sich aher

selbst an die Spitze der Meuterer und blieb ihr

Ffihrer. bis der ganze Streit von M. Aemilius

Lcpidus geschlichtet wurde. Seine zweideutige

Haltung zog ihm Caesars Ungnade zu; er wurde

vcrbannt, kehrte aber spater zuruck und gelaiigte

wieder zu Ansehen (Bell. Alex. 57, 4—64, 1. Dio
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XLLT 15, 2—16, 2 ; vgl. XLLTI 1, 2. 29, 1 ; oben
C as sins Nr. 70). Er ist vielleicht identisch mit
Nr. 238. [Miinzer.]

233) M. Claudius Marcellus Aeserninus, Con-
sul ordinarius im J. 732 = 22 v. Chr. mit L.

Arruntius (M. 01. M. f. Marcellus Aeserninus:
Dio ind. LIV; M. Claudius M. f. CIL 12 p. 64
Fasti Colotiani ; M. Marcellus CIL 12 p. 68 Fasti

Gabini. Monum. Ancyr. gr. 3, 4. Dio LIV 1, 1.

Pannonien, wo er von den Soldaten zum Kaiser
ausgerufen wurde (Zosim. I 20, 2. Zonar. XII 19
p. 131 Dind.; letzterer ist von Zosimus abhangig
oder beniitzt eine von dessen Quellen). Zu seiner

Bekampfung wurde von dem bestiirzten Kaiser
(C. Messius Quintus Traianus) Decius ausgesendet,

der einzige von den Senatoren, der dem Kaiser
Mut zuzusprechen wusste. Noch ehe Decius hin-

kam, wurde C. von den Soldaten getotet und
Cassiod. ; Aeserninus Fasti Hydat. ; sonst Mar- 10 Decius, der die Urheber des Aufstandes bestrafen
eellus). Dritter Magister der Quindecimviri sa-

cris faciundis im J. 737 = 17 v. Chr. [M. Clau-
dius M. f. M. n. Marcellus CIL 12 p. 29 Fasti
Cap.; M. Mareellus Epb. epigr. VIII p. 233 =
CIL VI 32323, 151. 168 Acta ludor. saec). Er
ist vielleicht eine Person mit M. Marcellus Aeser-
ninus (Nr. 232). Seine Gemahlin war eine Tochter
des beriibmten Asinius Pollio, sein Sohn der Fol-

gende (s. d.).

sollte, zur Annahme des Imperiums genOtigt (Zo-

sim. I 21, 1. 2. Zonar. a. a. 0.). Dieses Ereignis
fallt in das J. 249 n. Chr., was nicht nur durch
die Eegierangsdauer der Philippi bestimmt ist,

sondern auch durch eine der wenigen Munzen des

C. (Cohen V2 p. 181ff. nr. 1—8. EckhelVII
338f.) bestatigt wird, auf der die Beversseite

lautet Romae aeternfae) anfhoj mill(esimq) et

primo (Cohen nr. 7). Aus den Munzen erfahren

234) M.Claudius MarcellusAeserninus. a) Name. 20 wir auch seinen vollen Namen Imp. Ti. Cl(audius)
(M. Claudius) Marcellus Aeserninus CIL X 1448;
M. Claudius M. f. Mareellus CIL VI 1237. 31544;
M. Claudius Marcell. CIL 12 p. 70; Claudius
Marcellus Aeserninus Sen. suasor. VI 4; Clau-
dius Mareellus Sen. suasor. II 9; sonst meist
Marcellus Aeserninus.

b) Leben. Sohn des Vorhergehenden , Enkel
des Asinius Pollio (Sen. contr. IV pr. 3. Suet.

Aug. 43), Erbe einer reichen Familie (Tac. ann.

Mar(inus) Paeatianus pfius) ffelixj Aug(ustusJ,
wahrend er bei den Schriftstellern nur Marinus
genannt wird. Dass seine Herrschaft sich in der
That nur fiber die Donaulander erstreckte, wird
durch den Fundort der Munzen wahrscheinlich
gemacht, vgl. Eckhel VII 339. Hingegen hat
sich Eekhels an sich unglaubwurdige Ansicht
als unrichtig erwiesen, dass er auch identisch sei

mit dem 0e6e MaoTrog auf einigen Munzen aus
XI 7). Als Knabe genoss er die Unterweisung 30 Philippopolis (Eckhel VII 337, vgl. II 44f.

seines Grossvaters und zeigte bereits so grosse

oratorische Begabung , dass Pollio in ihm den
Erben seiner Eedekunst erblickte (Sen. contr. IV
pr. 3. 4). Noch im Knabenalter bracb er beim
Troiaspiel ein Bein, woruber sich Pollio im Senate
mit bitteren "Worten beschwerte (Suet. Aug. 43).

Im J. 19 n. Chr. war er Praetor peregrinus (CIL
I 2 p. 70 Fasti Arv.), wohl bald darauf (vor dem
J. 24) Curator riparum et alvei Tiberis (CIL VI
1237. 31544). Im J. 20 versagte er dem ange-40setzt ist (CIL II 2529)

Mionnet I 419 nr. 360f. V 589b. Cohen V2
p. 180), denen zufolge also C. nach seinem Tode
consecriert worden ware; dieser Marinus ist viel-

mehr der Vater des Kaisers Philippus, (Iulius)

Marinus, vgl. Waddington-LeBas zu nr. 2072.
Erwahnung verdient, dass von einem Claudius
Marinus der lulia Aug(usta) mater eastrorum
(wahrscheinlich ist die Kaiserin lulia Domna,
kaum lulia Mamaea gemeint) eine Inschrift ge-

klagten Cn. Piso seinen Kechtsbeistand (Tac. ann.
Ill 11). Aus den Worten meminissent C. Asinii
(cos. 40 v. Chr.), M. Messallae (cos. 31 v. Chr.)

ac recentwrum Arruntii (cos. 6 n. Chr.) et Aeser-
nini : ad summa provectos ineorrupta vita et

facundia (Tac. ann. XI 6) wird man schliessen

diirfen, dass Marcellus zum Consulat (als suffectus)

gelangte (anders Klebs Prosopogr. I 386 nr. 741).

Er gait als bervorragender Eedner (Tac. a. a. O.)

[Stein.;

236) Claudius Marius Victor s. Victorius.
237) Appius Claudius Martialis, Statthalter

von Thrakien unter Marcus und Verus (161

—

169 n. Chr.): Munzen von Serdica 1$ ijye([iovsvov-

tos) KX. 'Aimov MaQTiaXov (nach anderer Lesung
MaQxilkoirs. u.) 2egdo)v (Eckhel II 47. Mionnet
Suppl. II 484 nr. 1656. 1657) und von Anchialos

H: rjyifi. 'Ax. KX. MagridXov 'Ay%iaXi<ov (Mionnet
Suppl. II 217 nr. 69; falsch ebd. nr. 63). Die

und befasste sich nach damaliger Rhetorensitte 50 Lesung Martialis und die Eeihenfolge Ap. CI
auch mit Schuldeclamationen , aus welchen der
altere Seneca mehrere sententiae (contr. II 5, 9.

VH 1, 5. 4, 1; suasor. II 9. VI 4. 10) und co-

lores (contr. VII 1, 22. 2, 10) anfiihrt. Da das
Cognomen Marcellus spater von den Nachkommen
seines Oheims C. Asinius Gallus cos. 746 = 8 ge-

fiihrt wurde (s. Bd. II S. 1588), scheint es, dass
er selbst keine Nachkommen hatte. Freigelassene

des Marcellus werden erwahnt Plin. n. h. XII 12

Martialis wird bestatigt durch die Inschrift einer

stadtromischen Bleiro'hre: AppiClaudi Martiali(s)

Aur(elius) fecit (CIL XV 7427 — Lanciani Sill.

aq. nr. 98). _
_

[Groag.]

238) Claudius Maximus, stoischer Philosoph,

Lehrer des Kaisers Marcus (Hist. Aug. Marc. 3,

2); letzterer ruhmt ihn in seiner Schrift si; i.

I 15, vgl. 17; seine Standhaftigkeit I 17; er wird

als tot erwahnt VIII 17. Die ihn iibcrlebende
(vgl. Nr. 133). CIL X 1448 (Herculancum) und 60 Secunda, die hier genannt wird, ist, nach dem
wohl auch Eph. epigr. VUI 594 (Casinnmj.

[Groag.]

235) Ti. Cl(audius i Marinus Pacatianus, Gegen-
kaiser der beiden Philippi , der sich nach dem
Zuge gegen die Carpen erhob. Er stammte, wie
es scheint (vgl. Nr. 352f.), aus senatorischer Fa-
milie und bekleidete eine Officiersstelle (Zonaras
bezeichnet ihn als za^iaQxn?) in Moesien oder

Zusammenhang zu schliessen, seine Gattin. Wie
es scheint, sind die an dieser Stelle angefuhrten

Personlichkeiten in umgekehrter chronologischer

Eeihenfolge aufgezahlt; demnach ware C. vor

Kaiser Verus (aiso vor 169 n. Chr.) gestorben.

Er ist kaum identisch , aber vielleicht verwandt
mit dem Ti. Claudius Maximus, der grosse Be-

sitzungen in Rom hatte, und dessen Name auf
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Ziegelsteinen aus den J. 123—135 n. Chr. er-

seheint, CIL XV 248—255. Vgl. den Folgenden.

[Stein.]

239) Claudius Masimus, Statthalter von Pan-
nonia superior im J. 150 n. Chr. (1. August:
Militardiplom aus Brigetio, Arch. -epigr. Mitt.

XVI 1893, 231) und noch im J. 154 (3. Novem-
ber: CIL HI p. 881 dipl. XXXIX). HSchstwahr-

scheinlich dieselbe Personlichkeit ist der Proconsul

von Africa, Claudius Maximus, der den Process

gegen Apuleius leitete und vor welchem dieser

seine uns erhaltene Verteidigungsrede hielt [pro

se apud Glaudium Maximum proeos. de magia
liber I). Er verwaltete Africa unter Kaiser Pius

(Apul. apol. 85) und zwar wahrscheinlich in dessen

letzter Zeit, da sein unrmttelbarer Vorganger Lol-

lianus Avitus (apol. 94) im J. 144 den Consulat

bekleidet hatte. Apuleius bezeichnet ihn als

reichen Mann tarn austerae seetae tamque diu-

tinae militiae (apol. 19) und riihmt seine philo-

sophische Bildung und Belesenheit in Platon und
Aristoteles (apol. 1. 11. 25. 36. 38. 41. 48. 64.

91). Man identificiert ihn daher gewOhnlich mit
dem gleichnamigen Lehrer des Caesars Marcus
(Nr. 238) ; ob mit Eecht, ist ungewiss (allerdings

kann das zuruckhaltende Lob des Apuleius nicht

als Grund gegen die Identificierung angeffihrt

werden, vgl. quamquam sedulo impraesentiarum
a laudibus tuis tempera, necubi tibi ob eaussam
istam videar blanditus, apol. 48). Vgl. Pallu
de Lesscrt Fastes des prov. Afric. 1896 I 199f.

Eitterling Arch.-epigr. Mitt. XX 1897, 26.

240) Ti. CI. Ti. fU. Pa[l(atina)J Me... [P]ris-

c[us] Ruf[inus] , iunior (Zangemeis ter er-

ganzt Me[la] . mOglich ware auch Mefmmius],
vgl. Memmia Prisca CIL V 5609), wahrschein-

lich Sohn des Eitters Ti. Claudius Ti. f. Pal.

Kufinus (CIL X 3909 Capua), c(larissimus) v(ir),

tribu[nus mi]l(itum) leg(ioni-s) VII. Clfaudiae),

allect(us) inter quaestor(ios), praetfor) urb(anus),

legfatus) prov(inciae) Narbonens(is) , leg. prov.

Cret(a)e, praef(ectus) Minficiae) , proeos. prov.

Achaifaje, leg. prov. Africae , Patron von Vol-

turnum, CIL X 3723 Volturnum. [Groag.]

241) Ti. Claudius Menecrates s. Menekrates.
242) L. Claudius Modestus , frater Arvalis,

erscheint in den Arvalacten des J. 155 n. Chr.

(CIL VI 2086) und eines unbestimmten Jahres

unter Kaiser Marcus (VI 2095). [Groag.]

243) Claudius Neocydes, iixatoSoitjg (= iuri-

dwus Alexandriae), auf gTiechischen Papyrus-

urkunden aus dem 2. Jhdt. n. Chr., Agypt. Urk.

aus d. kgl. Mus. zu Berlin I 243 nr. 245. II 38

nr. 378. Wenn die Annahme, dass er der Vater

des Ti. Claudius Fronto Neocydes (Nr. 158) sei,

richtig ist , dann liesse sich die Zeit etwas ge-

nauer bestimroen. Jedenfalls ist die Argumenta-
tion P. Meyers Herm. XXIII 267, betreffend die

Datierung der zweiten Urkunde, unzureichend.

[SteiD.]

244ff.) Claudii Nerones. Diese Linie der patri-

cischen Claudier zweigte sich von dem Haupt-
stanim erst gegen das Ende des 5. Jhdts. d. St.

ab. Ihr Beiname kam nach Suet. Tib. 1 und
Gell. XIII 23, 8 aus dem Sabinischen und be-

deutete ,die Starken', ,die Tapfern'. In der ersten

Zeit linden sich bei ihnen dieselben Vornamen
wie bei den Claudii Pulchri; spater ist ihnen

namentlich Tib. eigentiimlich; auch scheint esr

dass sie die einzige patricische Familie waren,

bei der Dec. als Praenomen vorkommt (vgl,M om m-
sen Eom. Forsch. I 17, 18). Nach Liv. XXIX
37, 10 gehOrten sie zur Tribus Arnensis. Sie

treten in der republicanischen Zeit im allgeineinen

wenig hervor, so dass ihr Stammbaum nicht fest-

zustellen ist.

244) Claudius Nero. Zwei Fragmente einer

lOBede Catos aus dem J. 570 = 184 de moribus
Claudii Neronis bei Jordan Catonis quae ex-

stant p. 50. Alles weitere ist unbekannt.

245) Ap. Claudius Nero, vielleicht ein Bruder

von Nr. 249, war 557 = 197 Legat des Flamini-

nus in Griechenland und bei dessen Unterredung

mit Konig Philipp zugegen (Polyb. XVIII 8, 6,

daraus Liv. XXXII 35, 7), geleitete dann eine

Gesandtschaft der grieehischen Bundesgenossen

nach Rom (Polyb. XVIII 10, 8, daraus Liv. XXXII
20 36, 10). 558 = 196 war er in der gleichen Stel-

lung wieder in Griechenland und fiihrte das Heer

von dort in die Heimat zuruck (Liv. XXXIII 29,

9. XXXIV 50, 10). Als Praetor erhielt er 559
= 195 Hispania ulterior und zu der dort stehen-

den Legion noch Verstarkungen (Liv. XXXIII 42,

7. 43, 5. 7. XXXIV 10, 1) und unterstutzte die

Operationen des Praetors der diesseitigen Provinz

P. Manlius (Liv. XXXIV 17, 1). 565 = 189 war

er Mitglied der Zehnercommission, die die klein-

30 asiatischen Angelegenheiten zu regeln hatte (Liv.

XXXVII 55, 7).

246) C. Claudius Nero, als Ti. f. Ti. n. Enkel

von Nr. 248; Vorname falschlich Ap. bei Eutrop.

Ill 18, 2, Tib. bei Suet. Tib. 2. Im J. 540 = 214

diente Nero unter Marcellus (Liv. XXIV 17, 3f.;

vgl. Sil. It. XII 173 u. o. S. 2743), im J. 542
= 212 war er Praetor (Liv. XXV 2, 5). Er
wurde als soldier zunachst nach Suessula ge-

schickt (ebd. 3, 2), vereinigte sich dann mit den

40 Coneuln zur Belagerung von Capua (ebd. 22, 7f.)

und nahm damn noch im folgenden Jahre als

Propraetor teil (Liv. XXVI 5, 8). Nach der Ein-

nahme der Stadt schiffte er sich mit einem Teile

seiner Truppen nach Spanien ein (ungenau App.

Iber. 17), landete in Tarraco und ubemahm den

Befehl iiber das fuhrerlose Heer der Scipionen.

Der Bericht fiber die folgenden Ereignisse (Liv.

XXVI 17, vgl. XXVII 44, 9. Zonar. IX 7. Fron-

tin. strat. I 5, 19) leidet an chronologischen und

50 geographischen Schwierigkeiten (iiber die Zeit

Wilsdorf Leipz. Stud. I 76. Soltau Herm.

XXVI 412; tiber den Schauplatz Weissenborn
z. d. St. des Liv.). Demnach schloss Nero das

ganze punische Heer unter Hasdrubal in einem

Engpasse ein, so dass es capitulieren musste, liess

sich aber von dem schlauen Gegner grrindlich

ubertolpeln, denn Hasdrubal zog die Verhand-

lungen iiber die Capitulationsbedingungen so lange

hin, dass er Zeit gewann, nach und nach alle

60 seine Truppen unbemerkt aus der gefahrlichen

Lage hcranszuziehen. Nero hatte sich jedenfalls

seiner Aufgabe nicht gewachsen gezeigt und wurde

bald darauf durch P. Scipio und M. Iunius Si-

lanus ersetzt (Liv. XXVI 19, 10. 20, 4), aber nach-

dem er im J. 545 ^= 209 wieder eine Legaten-

stelle unter Marcellus innegehabt hatte (Liv.

XXVII 14, 4), wurde er dennoch fur das J. 547
= 207 zum Consul gewahlt, weil allgemein die
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grOssten Erwartungen auf ihn gesetzt wurden.
Nur far zu heftig und leidenschaftlich gait er,

so dass man ihm einen ruhigeren , besonneneren
Amtsgenossen zur Seite stellen musste (Liv.
XXVII 34, Iff.; Tgl. dazu Oehler Der letzte

Feldzug des Barkiden Hasdrubal mid die Schlacht
am Metaurus, Berl. 1897 [Berl. Stud. N. F. II] 14.

20, 1). Die Wahl fiel auf M. Livius Salinator.

Diesem hatte einst das Zeugnis Neros in einem
Processe sehr gesohadet (Liv. XXIX 37, 10. Val.

Max. IV 2, 2), und seitdem lebte er in freiwilliger

Verbannung, erbittert gegen den Staat und nament-
lich gegen Nero. Doch es gelang, die beiden
neugewahlten Consuln mit einajider zu versOhnen,
und sie versprachen, einmiitig zum Besten des
Vaterlandes zu handeln (Fasti Cap. Chronogr.
Idat. Chron. paseh. Nep. Cato 1, 2, Liv. XXVII
35, 6ff. XXXI 12, 8. Cassiod. Val. Mas. IV 2, 2.

VII 2, 6. Auct. de vir. ill. 50, 2). Sie losten noch
vor dem Amtsantritt urn die Provinzen, wurden
aber nachher durch die umfassenden Riistungen
noch langere Zeit in Kom festgehalten (Liv. XXVII
36, 10. 38, Iff.). Nero hatte den Krieg gegen
Hannibal in Unteritalien erhalten und zog seine

Streitkrafte bei Venusia zusammen (ebd. 40, 13f.).

Er fiihrte sie nach Lucanien, um dem Gegner
den Weg nach Norden zu verlegen, und traf ihn
bei Grumentum. Zu einer gro'sseren Schlacht
kam es nicht (Zonar. IX 9); die Erzahlung des
Livius XXVII 41, 2ff. von einem grossen Siege
der Romer ist sehr stark zu Gunsten der Reimer
ubertrieben, denn Hannibal wurde nicht aufge-
halten, sondern erreichte Venusia. Nero folgte

ihm und blieb ihm auf den Fersen, als jener von
Venusia nach Metapont und wieder zuriick nach
Canusium marschierte (Liv. XXVII 43, 14—17).
Wahrend Hannibal hier auf eine Nachrieht von
seinem Bruder Hasdrubal wartete, fiihrte ein gliick-

licher Zufall dessen Boten dem Nero in die Hande,
der dadurch sichere Kunde von den Absichten
der Gegner erhielt. Jetzt gait es fur ihn, das
Vertrauen seiner Mitburger durch eine kuhne That
zu rechtfertigen. liber die wirklichen Beweg-
griinde seines Handelns lasst sich streiten; der
Erfolg hat ihm Recht gegeben, wahrend das
Misslingen ihn mit schwerer Schuld belastet
hatte. Die Einzelheiten der Ereignisse sind nicht
immer zuverlassig und gehoren nicht hierher (vgl.

z. B. Oehler a. O. 25. 30. 66); die Haupt-
ziige sind die folgenden: Nero Mess das Gros
seines Heeres dem Hannibal gegeniiber und zog
mit einer auserlesenen Schar von 6000 Mann zu
Fuss und 1000 zu Pferd in Eiimarschen an der
adriatischen Kiiste nach Norden. Bei Sena Gal-
lica vereinigte er sich mit seinem C'ollegen und
dem Praetor Porcius Licinus und drang mit seinem
Vorschlage durch, sofort den Kampf zu wagen.
Hasdrubal, der schliesslich die Verstarkung der
Gegner bemerkt hatte, wollte die Schlacht ver-

meiden und iiber den Metaurus zuriickgehen, wurde
aber unter den ungiinstigsten Verhaltnissen an-
gegriffen. Er selbst und sein Heer haben sich

ausgezeichnet geschlagen, aber auch die Romer
wussten, dass alles fiir sie auf dem Spiele stand,
und deshalb fasste Nero zum zweitenmale eincn
kiihnen Entschluss, der die Entscheidung herbei-
fuhrte, indem er den linken Fliigel der Feinde
umging und sie in der Flanke und im Riicken

angriff. Sogleich nach dem Siege brach er wieder
auf; angeblich in sechs Tagen kehrte er nach
Apulien zuriick und liess den Kopf des gefallenen
Hasdrubal den Vorposten Hannibals zuwerfen (Liv.

XXVII 43—51. Val. Max. VII 4, 4. Frontin. strat.

I 1, 9. 2, 9. II 3, 8. 9, 2. Suet. Tib. 2. Flor. I

22, 50-54. Eutrop. Ill 18, If. Oros. IV 18, 9—15.
Ampel. 18, 12. 36, 3. 46, 6. Auct. de vir. ill 48,
2—4. Hor. earm. IV 4, 36-71. Sil. Ital. XV

10 543ff. Polyb. XI 1, 5ff. Appian. Hann. 52f. Zo-
nar. IX 9, fiber die Schlacht zuletzt Oehler
a.a.O.;dazuK.LehmannDLZXVni902ff.). Die
Schlacht am Metaurus brach Hannibals letzte Hoff-

nungen; er zog sich in den aussersten Siiden der
Halbinsel zuriick. Fur die RSmer war der Sieg die

Vergeltung fur Cannae, ein Erfolg von allergrOss-

ter Tragweite. In angstlicher Spannung hatte
man in der Hauptstadt den verwegenen Zug Neros
verfolgt; jetzt begrtisste man die Sieger mit un-

20endlichem Jubel. Beide Consuln kamen gleich-

zeitig nach Rom, doch Neros Heer blieb dem
Feinde gegeniiber. "Weil er also ohne Truppen
erschien und weil der Sieg im Amtsgebiet des
Livius erfochten war, begniigte er sich damit, bei

dem feierlichen Triumphzuge neben dem Wagen
des Amtsgenossen einherzureiten, doch aller Augen
waren besonders auf ihn gerichte*- (Liv. XXVHT
9, 2—18. Val. Max. IV 1, 9. Auct. de vir. ill.

48, 5). Dann ernannte Nero den Livius zum Dic-

30 tator fiir die Abhaltung der Wahlen und gab sein

Commando ab (Liv. XXVIII 10, 1. 10. 11, 12).

Die Einigkeit, die beide Manner wahrend ihres

Consulate bewahrt hatten, hielt leider nicht vor,

als sie im J. 550 = 204 zusammen zur Censur
gelangten, sondern ihre alte Feindschaft kam da-

bei wieder zum Ausbruch und ausserte sich in

ziemlich kleinlichen und unerquicklichen Zwistig-

keiten (Fasti Cap. Liv. XXIX 37, Iff. XXXVt
36, 4. XXXIX 3, 5. Val. Max. II 9, 6. VII 2, 6.

40 Auct. de vir. ill. 50, 3). Im J. 553 = 201 ging
Nero mit zwei anderen Gesandten nach Agypten,
nicht bios um dort die Beendigung des Krieges
mit Karthago anzuzeigen, sondern um eine grosse

Vereinigung gegen Makedonien zu stande zu
bringen und um diesem schliesslich den Krieg zu
erklaren (Polyb. XVI 25—27. 34f. Liv. XXXI 2,

3; vgl. Nissen Krit. Unters. 98. 122f.).

247) C. Claudius Nero , Sohn eines Publius,

war 674 = 80 nach Bekleidung der Praetur Statt-

50 halter von Asien und bewies sich dabei allzu

nachgiebig und schwach gegeniiber seinem Collegen
Cn. Dolabella, der Kilikien verwaltete. und dessen
Legaten Verres (Cic. Verr. I 50. 7 Iff. u. 6). Er
traf Anordnungen, um die Stadt Ilion gegen feind-

lichc Angriffe, die nicht weiter bekannt sind, zu
schiitzen (Inschrift bei Schliemann Ilios 709,
dazu Lolling Athen. Mitt. IX 30).

24S) Ti. Claudius Nero. Ap. Claudius Caecus
Nr. 91 hatte nach Suet. Tib. 3 zwei Sonne, Ti.

60 Nero und Ap. (vielmehr P.) Pulcher; jener war
der Ahnherr des Kaisers Tiberius von vaterlicher,

dieser von miitterlicher Seite.

249) Ti. Claudius Nero, als P. f. Ti. n. Enkel
von Nr. 248 und Vetter von Nr. 246, stand als Prae-
tor im J. 550 = 204 mit einer Legion in Sardinien
und sandte von dort Getreide an Scipio nach Africa

(Liv. XXIX 11, 11. 13, 2. 5. 36, 1). 552 = 202
gelangte er zum Consulat (Fasti Cap. Fast. fer. Lat.
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CIL 12 p. 57. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Liv.

XXX 26, 1. 27, 1. Cassiod.); er sollte eine Flotte
von 50 Schiffen nach der ihm bestimmten Provinz
Africa fiihren und mit demselben Imperium wie
P. Scipio und gemeinsam mit ihm commandieren
(Liv. XXX 27, 1—5). Er betrieb seine Riistungen
mit grosser Langsamkeit (ebd. 38, 6f.), hatte auf der
Uberfahrt schwere Stiirme zu bestehen und wurde
schliesslich nach Caralis verschlagen. Wahrend

in einem Rechtsstreit zu vertreten (Cic. ad fam.
XIII 64, 1) , doch hatte seine Reise nach Asien
besonders noch den Zweck verfolgt, bei Cicero
persOnlich um dessen Tochter Tullia zu werben;
der Vater war ihm geneigt, aber ehe er etwas
thun konnte, hatte in Rom die Verlobung Tullias
mit Dolabella stattgefunden (Cic. ad Att. VI 6, 1).

Im alexandrinischen Kriege 706 = 48 zeichnete
sich Nero als Quaestor und Flottencommandant

er dort seine Sehiffe ausbesserte, brach sehon der 10 Caesars aus (h. Alex. 25, 3. Suet. Tib. 4, Dio
Winter ein; niemand dachte daran, dem Consul
seine Amtsbefugnis zu verlangern, und so fiihrte

er zuletzt die Flotte als Privatmann wieder heim
(ebd. 39, 1—3). Scipio soil spater manchmal ge-

aussert haben, Ti. Ulaudii primum eupiditatem,
deinde On. Cornelii (des Consuls von 553 = 201)
fuisse in mora, quominm id helium exitio Car-
thaginis finiretur (ebd. 44, 3), doch ist dieser

Ausspruch schwerlich verburgt

XLII 40, 6); 708 = 46 erhielt er das Pontiflcat

(Suet. Veil. II 75, 1) und wurde zur Anlegung
von Colonien nach Gallien entsendet (Suet.). Trotz
solcher Gunstbezeugung von seiten des Dictators
beantragte er dennoch Offentliche Belohnungen
fiir dessen Morder (Suet.). Er gelangte 712 =42
zur Praetur, behielt das Amt eigenmachtig iiber

dieses Jahr hiuaus, trat im perusinischen Kriege
auf Seiten des L. Antonius und entfioh, als dieser

250) Ti. Claudius Nero. Wahrscheinlich die- 20 714 = 40 sich dem Octavian ergab. Zuerst in
selbe Person ist ein im J. 565 = 189 erwahnter
Senator Ti. Claudius (SC de Delphis Vie reck
Sermo graecus 11 nr. 10) und Ti. Claudius Nero,
Praetor und Statthalter von Sicilien im J. 573
= 181 (Liv. XL 18, 2f.). Auch wird mit ihm
der 569 = 185 an Philipp von Makedonien ent-

sandte Ti. Claudius bei Polyb. XXII 9, 6 iden-
tisch sein, an dessen Stelle aber Liv. XXXIX 24,
14 vielmehr einen Ti. Sempronius nennt

Praeneste, dann in Neapel rief er die Sclaven zur
Freiheit auf und wollte auf eigene Faust den
Kampf fortsetzen. Als der Caesar gegen ihn heran-
zog , rettete er sich mit seiner jungen Gemahlin
Livia und seinem kaum zweijahrigen Kinde, dem
spateren Kaiser Tiberius, unter manchen Gefahren
nach Sicilien (Suet. 4. 6. Veil. II 75, 1. 3. 76, 1.

77, 3. Tac. ann. VI. Dio XLVIII 15, 3. 44, 1).

Hierauf bezieht sich auch Tac. ann. VI 15: Ti-
251) Ti. Claudius Nero (T. in den Hss. gewiss 30 berius proseriptum patrem exsul secutus, nicht

falsch) wurde wahrend seiner Praetur 576 = 178
nach Pisae geschickt (Liv. XL 59, 5. XLI 5, 6f.),

stand dort als Proconsul mit einer Legion, die er

spater entliess, noch im folgenden Jahre und im
zweitfolgenden bis zum Eintreffen der Consuln
(Liv. XLI 12, 1. 7. 14, 1. 11). 582 = 172 wurde
er nach Asien gesandt (annalistischer Bericht bei

Liv. XLII 19, 7. 26, 7) und bereiste mit anderen
romischen Diplomaten die Freistaaten der Inseln

auf die Proscriptionen von 711 =43, zu deren
Zeit Tiberius noch gar nicht geboren war. Die
Fliichtlinge fanden in Sicilien bei Sex. Pompeius
und dessen Schwester Aufnahme (Suet. 6), indes
da Nero meinte, dass jener ihm die gebiihrenden
Ehren versage, setzte er mit den Seinen die Flucht
nach Griechenland fort, wo sie in Sparta verweil-

ten (Suet. Dio LIV 7, 2). Er kehrte Anfang 715 =
39 mit M. Antonius zuriick und wurde in den all-

und Kleinasiens, um sie, besonders Rhodos, als 40 gemeinen Frieden mit- eingeschlossen (Suet. Veil.
Bundesgenossen gegen Makedonien anzuwerben
(besserer Bericht Polyb. XXVII 3, 1—6, daraus
Liv. XLin 45, 1—7).

252) Ti. Claudius Nero, Praetor und Statt-

halter von Sicilien 587 = 167 (Liv. XLV 16, 3,

vgl. Klein Verwaltungsbeamte I 42).

253) Ti. Claudius Nero, Ti.
f.

Ap. n., Miinz-

meister um 670=84 (Mommsen Miinzwesen
613 nr. 246; Tr. Bl. II 439 nr. 231. Ztschr. f.

II 77, 3. Tac. ann. V 1 hinsichtlich der Zeit
nicht ganz genau). Bald darauf lernte Octavian
die Livia kennen und wusste Nero zu bewegen,
sie ihm abzutreten; sie war damals schwanger
und gebar im Hause des zweiten Gemahls dem
ersten noch einen Sohn, den Drusus (Suet. 4. Tac.
ann. I 10. V 1. Veil. II 79, 2. Dio XLVIII 44,
Iff.). Nach Sueton und Dio starb Nero nicht
lange darauf, doch nach Suet. 6 anscheinend erst

Numism. II 55) , Legat des Pompeius im See- 50 721 = 33. Als Gemahl der Livia und Vater des
rauberkriege 687 = 67 und mit der Bewachung
der Meerenge von Gibraltar beauftragt (Flor. I

41, 9. App. Mithr. 95). Bei der Debatte fiber

das Schicksal der Catilinarier 691 = 63 stdmmte
er fiir Verschiebung der Entscheidung (Sail. Cat:

50, 4; etwas abweichend Appian. bell. civ. II 5).

254) Ti. Claudius Nero. Sohn eines Ti, (CIL
XI 3517), vielleicht von Nr. 253. Im October
700 = 54 wollte er den A. Gabinius wegen
Erpressungen voi Gericht Ziehen ; ausser ihm 60
hatten sich aber auch C. Antonius und C. Mcm-
mius als Klager gemeldet, und durch Divinatio

wurde zu Gunsten des Letztgenannten entschie-

den (Cic. ad Q. fr. Ill 1, 15. 2, 1). Anfang
704 = 50 gab ihm Cicero einen Empfehlungs-
brief an P. Silius, den Propraetor von Bithynien

;

in dessen Provinz hatte Nero mehrere Geschafte

zu erledigen, u. a. die Stadt Nysa als ihr Patron

Tiberius wird er noch genannt Suet. Aug. 62.
Plin. n. h. X 154. CIL IX 3662 (vgl. auch die
Bezeichnung des Tiberius auf den Inschriften vor
seiner Adoption und die des Drusus auf Inschrif-

ten als Ti. f.); er ist der Ahnherr des Clau-
dischen Kaiserhauses geworden. Briefe des M.
Varro ad Xeronem (vgl. R i t s c h 1 Opuscula III

407. 477) kCnnen kaum an einen anderen als an
ihn gerichtet gewesen sein. [Miinzer.]

255) Ti. Claudius Nero, der spatere Kaiser
Tiberius (14—37 n. Chr.) s. unter Iulius.

256) Ti. Claudius Nero Germanicus = Ti. Clau-

dius Caesar Augustus Germanicus, rOmischer Kaiser
vom 25. Januar 41 bis zum 13. October 54 n. Chr.

I. Quell en. a) Eigene Aufzeichnungen. C.

verfasste eine Selbstbiographie (de vita sua) in

acht Biichern (Suet CI. 41); sie diirfte dem
Sueton bei der Abfassung der Vita divi Claudii
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vorgelegen habcn und das Citat c. 2 (ipse quo-

dam tibello conqueritur) aus ihr entnommen sein.

Vgl. Abschnitt VI.

b) Eeden. Auf einer bei Lyon gefundenen,

urspriinglich bei der Ara Romae et Augusti auf-

gestellten Erztafel, die allerdings nur fragmen-

tarisch erhalten ist, ist mit vergoldeten Buch-

staben die Rede verzeichnet, die C. im J. 48 n.

Chr. im Senate hielt, um die Erteilung des ius

Wochenschr. 1896, 1617ff. 1897,410, vgl. Schurer
Theol. Litt. Ztg. 1896, 281ff.). Corpus papyrorum
Raineri I 20 nr. 4. Grenfell-Hunt Oxyrnynchus
papyri I nr. 35. 37—39. Grenfell-Hunt Greek
papyri, series II nr. 41.

g) Alte Litteratur. Die Geschichte des Kaisers

C. liegt uns in der Bearbeitung dreier Historiker

vor: des Sueton, Tacitus und Dio. Suetons Vita
divi Clatidii (im folgenden nur Suet, citiert) be-

honorum an den gallischen Adel zu erwirken 10 runt auf einer reichen, teilweise urkundlichen,

(CIL XIII 1668 = Dessau 212; die sonstigen

Ausgaben sind im CIL a. a. 0. verzeichnet, zu

«rwahnen namentlich die im Anhang von Nip-
perdey-Andresens commentierter Ausgabe von

Tacitus Annalen; vgl. iibrigens Abschnitt VI).

Tacitus hat diese Rede in sein Geschichtswerk

(ann. XI 24) aufgenommen, dem Inhalt nach im
allgemeinen tibereinstimmend, in der Form seiner

eigenen Darstellungsart angepasst (vgl. Peter

aber wenig gesichteten Litteratur (commentierte

Ausgabe von Smilda, s. u.). Von Tacitus Dar-

stellung in seinen Annalen (im folgenden einfach

Tac. citiert) ist die Geschichte der ersten sechs

Regierungsjahre des C. nicht auf uns gekommen;
die Ereignisse der Jahre (Mitte) 47—54 sind im
elften, am Anfang verstummelten, und im zwolften

Buche mit gewohnter Kunst und mit Verwertung

eines umfangreichen Quellenmaterials, namentlich

Geschichtl. Litteratur tiber die rom. Kaiserzeit, 20 der Senatsacten, erzahlt (Ausgabe mit Commentar
Lpzg. 1897, II 300f.). Der Gedankengang einiger

Reden des C. findet sich bei Tac. ann. XI 15.

XII 11. 22. 61. Suet. CI. 24. 25. 38. Dio LX
11, 7 wiedergegeben (vgl. auch Dio LX 3, 5. 5,

5) ; den Inhalt eines Briefes, den er an den KOnig

der Aorser, Eunones, schrieb, teilt Tac. ann. XII
20 mit.

c) Erlasse und Verordnungen. Edict vom
15. Marz 46 uber das Burgerrecht der Anauni,

von Nipperdey-Andresen 115 1892). Endlich

von Dio Cassius grosser rOmischer Geschichte be-

handelte das 60. Buch (oder, nach Gutschmids
und Boissevains Einteilung, das 60. und ein

Teil des 61. Buches) die Regiemng des C; im
Original erhalten ist nur die Geschichte der

J. 41—46; die folgende Erziihlung besitzen wir

allein in den Excerpten des Xiphilinus und Zo-

naras, die einander erganzen. t)ber das Verhaltnis

Tulliasses und Sinduni (CIL V 5050 = Dessau 30 des Tacitus, Sueton und Dio zueinander zu han

206); Edict vom J. 49/50 liber den cursus pu-
blieus (nur der Anfang erhalten, CIL III 7251
= Dessau 214); drei Erlasse, Angelegenheiten
der Juden betreffend, aus den J. 41, 42 und 45
(Joseph, ant. XIX 280—285. 287—291. XX 11

—14); Anfang eines Edictes aus dem J. 45 oder

46 (Le Bas Inscr. de Moree 250 nr. 74). In

der juristischen Litteratur werden Verordnungen
des C. erwahnt Dig. XL 8, 2 (= Cod. lust. VII

deln, ist hier nieht der Ort (vgl. dariiber Len-
in ann Claudius 29ff. C la son Tacitus und Sueton,

Breslau 1870, 47ff. Siokel De font, a Cussio

Dione . . adhibitis, Gott. 1876. Fabia Les sour-

ces de Tac. dans les hist, et les ann., Paris 1893).

Wo sie ubereinstimmen , wird man, obwohl Dio

jedenfalls auch Tacitus vor sich hatte, weniger Ab-

hangigkeit des einen vom anderen als Benutzung

gleicher Quellen annehmen durfen. Als letztere

3, 3, s. u. zum J. 47) und Dig. XXXVIII 14, 5 40 sind wohl irgendwelche von den Historikern an-

(s. u. Abschnitt IV c 7). Von Senatsbeschlussen

aus der Zeit des C. ist einer inschriftlich erhal-

ten (CIL X 1401, s. u. zum J. 44).

d) Inschriften. Vgl. die Indices des CIL und
die sorgfaltige Zusammenstellung bei Ruggiero
Diz. epigr. II 295ff. Die wichtigsten lateinischen

Inschriften finden sich bei Dessau Inscr. lat. sel.

I 198—223; ausserdem zu beachten: die Acta
fratrum Arvalium CIL VI 2031—2036 ; Add. 32348

zusehen, die kurz nach C.s Tode die Geschichte

seiner Herrschaft schrieben : Aufidius Bassus, Ser-

vilius Nonianus, Cluvius Rufus, Pabius Rusticus,

der altere Plinius oder andere, deren Namen wir

nicht kennen. Auch aus den Memoiren des C,

selbst und der Agrippina, aus den Kriegsberichten

der Feldherren wie des Suetonius Paulinus und

Domitius Corbulo, aus der Staatszeitung, aus Lob-

und Schmahschriften wird manches in die Werke
—32351 und ein Militardiplom vom 11. December 50 der drei Geschichtschreiber ubergegangen sein.

52 fur die Mannschaft der Flotte von Misenum
(CIL m p. 844 dipl. I = X 769).

e) Miinzen, gesammelt bei EckhelVI233

—

259. Cohen Descr, hist, des monnaies I 2 249

—

264 nr. 1—149 (im folgenden nur nach der Nummer
citiert). 264—274; die alexandriniscben bei Mion-
net VI 54—61; Suppl. IX 30. 31. Greek coins

in the Brit. Mus., Alexandria p. 9—13; vgl.

v. Sallet Daten der alex. Kaisermunzen Berlin

1870, 18f.

f) Papyri: Griech. Urkunden aus d. konigl.

Mus. Berlin I nr. 37. 297. II nr. 584; nament-

lich interessant der leider nur sehr fragmentarisch

erhaltene Bericht iiber einen Process, der wohl im
J. 41 zwischen Alexandrinern und Juden vor dem
Kaiser C. gefiihrt wurde (a. a. O. LT nr. 511. Rei-
nach Revue des Etud. Juives XXXI 1895, 161ff.

Wilcken Herm. XXX 1895, 485ff. Berl. phil.

Beachtenswert sind die Nachrichten, die sich

in der Archaeologie und im Judischen Krieg des

Josephus fiber die Zeit des C. finden, namentlich

die Darstellung seiner Erhebung, die vielleicht

auf die Historien des Cluvius Rufus zuruckgeht

(Mommsen Herm. IV 1869, 322). Die spateren

Geschichtschreiber (Eutrop, Aurelius Victor [Caes.

und Epit,], Orosius, Zosimus u. s. w.) bieten nichts

Origin ales.

60 Von nichthistorischen Schriften ist vor allem

die Divi Claudii axoxotoxvviwois zu erwahnen,

eine Menippeische Satire auf C.s Consecration,

die dem Seneca zugeschrieben wird. Sie ist un-

mittelbar nach dem Tode des C. verfasst und

daber namentlich als zeitgenossiscbes Document
von Wert (commentierte Ausgabe vonBucheler
Symbola philol. Bonn. 1867, 31ff.). Als Gegen-

stuck dazu mag Senecas Trostschrift an Polybios
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dicnen, die offenbar bestimmt war, dem C. zu
Augen zu kommen. In Frontins Buch de aquis
urbis Romae finden sich genaue Angaben fiber

hydrotechnischen Arbeiten dieser Zeit. Was sonst

an Notizen fiber C. bei Schriftstellern und Dich-
tern verstreut ist, wird im folgenden an den be-

treffenden Stellen angefuhrt.

h) Neue Litteratur. H. Lehmann Claudius

und Nero und ihre Zeit. I. Bd. Claudius und seine

Zeit, Gotha 1858. de Vit Onomasticon II 1868,

322f. Duruy Hist, des Romains III (Paris 1871)

509ff. Lucien Double L'empereur Claude, Paris

1876 (mir nicht zuganglich, doch vgl. Jahresber.

XV 1878, 502). Herm. Schiller Gesch. d. rom.
Kaiserzeit I 314—344. Ranke Weltgeschichte

III 94ff. Mommsen Rem. Geschichte V. Adalb.

Ziegler Die polit. Seite der Regierung d. Kaisers

Claudius, Pr. d. Gymn. zu Krernsmunster, Linz

1879—1882. 1884. 1885. Ernst Herzog Ge-

schichte u. System d. rom. Staatsverfassung II

264ff. E. Perrero bei Ruggiero Dizionario

epigraf. II 290—303. C. Suetoni Tranquilli vita

divi Claudii, commentario instruxit H. Smilda,
Diss. Groningen 1896. J. Asbach ROm. Kaiser-

tum und Verfassung bis auf Traian, Koln 1896.

Niese Abriss d. rom. Geschichte 2 (Handb. d. kl.

Altertumswiss. Ill 5) 1897. E. Klebs Prosopogr.

I 388 nr. 752 (nur das Leben vor der Thron-

besteigung).

II. Leben vor dem Regierungsantritt.
a) Abstammung. C. gehtfrte von Vaters Seite

dem uralt patricischen Hause der Claudier an
(Tac. XI 24. XIII -3), wahrend seine Mutter dem
vornehmen Plebeiergeschlechte der Antonier ent-

stammte, Er war der Sohn desNero Claudius Drusus
Nr. 139 (CIL XIII 1668 = Dessau 212. V 8002.

8003 und zahlreiche Inschriften , auf denen der

Kaiser Drusi f(Uius) genannt wird. Suet. 1. Dio
LV 27, 3. LX 2, 1 = Zon. XI 8 p. 24 Dind. Senec.

cons, ad Pol. 15. 5. Eutrop. VII 13. Epit. de Caes.

4, 1, vgl. o. Nr. 139) und der Antonia minor (CIL VI
921. X 1417 = Dessau 222. 150. Joseph, ant.

XVIII 164. Suet. 1. 3. Plut. Ant. 87. Dio LX
2, 5. 5, 1. LXVI 14, 1. Zonar. XI 8 p. 24 Dind.),

der jungeren Tochter des Trrumvirn M. Antonius

und der Octavia, der Schwester des Augustus (s.

Bd. I S. 2640 Nr. 114). Daher war M. Antonius

C.s Grossvater (Senec. cons, ad Pol. 16
f

1. Suet.

11), Augustus sein Grossoheim (divus Augfustus
av)one[ulus] mens CLL XIII 1668. Senec. cons,

ad Pol. 15, 4; apocol. 9. 11. Suet. 3) mutter-

licherseits , Livia, die Gattin des Augustus, seine

Grossmutter (Senec. apocol. 9. Suet. 3. 4. 11. Dio

LX 2, 5. 5, 2. Zonar. XI 8 p. 24 Dind.), Kaiser

Tiberius sein Oheim (CLL XIII 1668. V 5050
= Dessau 206. Senec. cons, ad Pol. 15, 5)

von Vaters Seite. Von seinen Geschwistern waren
diejenigen, die das Kindesalter iiberlebten, Ger-

manicus (geboren 739 = 15 v. Chr.) und Livia

lulia, alter als C. (Suet. 1). Als kaiserlicher Prinz

ist C. immer angesehen worden (vgl. CIL V 6416.

VI 4338. 4340. 4345. Tac. I 54. Ill 18).

b) Name. Der urspriingliche Name, der dem
C. gegeben wurde , war Ti. Claudius Drusus
(Suet. 2). Als der Senat nach dem Tode seines

Vaters (745 = 9v. Chr.) diesem und seiner Nach-
kommenschaft den Beinamen Germanicus decre-

tierte (Suet. 1. Dio LV 2, 3 s. 0. S. 2716), bekam

wohl auch C. dieses Cognomen. Im J. 4 n. Chr.
wurde jedoch sein alterer Bruder, der ursprung-

lich Ti. Claudius Nero geheissen haben diirfte,

von Tiberius adoptiert und trat damit in das
julische Geschlecht tiber; C. vertauschte nun sein

Cognomen Drusus mit dem seines Bruders, Nero,
dem angestammten Beinamen dieses Zweiges der
Claudier (so diirfte vielleicht trotz sprachlicher

Schwierigkeit Suet. 2 zu verstehen sein, vgl. Dio
10 LV 2, 3; abweichend Mommsen Herm.XIH 1878,

262; St.-R. HI 213, 3. Smilda zu Suet. 2, dcren
Annahme , dass der Siegerbeiname nur auf den
altesten Sohn uberging, durch das Beispiel der
Lentuli Gaetulici widerlegt wird). Sein Name
lautete fortan: Ti. Glauditts Drusi Qermaniei
ffilius) Nero Germanicus und ist in folgenden
Formen iiberliefert: Ti. Claudius Drusi Qer-
maniei f. Nero Oermanicus (CIL III 381. V 24.

6416 = Dessau 198. 107); Ti. Claudius Dru-
20s[i f.J Germanicus (CIL VI 4376); Ti. Claudius

Nero Germanicus (CIL X 6561. IS p. 71 Fasti
Arvalium. Dio LX 2 = Zonar. XI 8); Ti. Clau-
dius Nero (Dio LV 27) ; Ti. Claudius Germanicus
(CIL I 2 p. 240 Fasti Vallenses. Ill 321. VI 4334.
4348. 8662. 8740. 14909); Ti. Germanicus (CIL
VI 4338. 4340. 4345. 4346. 4356. 4359. 4362.

4363); Germanicus (CIL VI 4362. Joseph, ant.

.XIX 217); Tiberius (Suet. 4 in Briefen des Augu-
stus. CIL XII 1026 s. u. S. 2783); Claudius

30 (Suet. 3, Aussprueh seiner Mutter Antonia).

c) Leben. C. wurde am 1. August des J. 744
= 10 v. Chr. zu Lugudunum geboren (Geburts-

tag: CIL I 2 p. 240 Fasti Vallenses, p. 248 Fasti

Antiates. Suet. 2. Dio LX 5, 3. Zonar. XI 11

p. 35 Dind.; Geburtsjahr: Suet. 2. 10. 45. Sen.

apocol. 3. Dio LIX 6, 6. LX 2, 1. 34, S. Eutrop.
VII 13. Epit. de Caes. 4, 11. Zonar. XI 8 p. 24.

11 p. 35 Dind. Philostr. v. Apoll. I p. 185 Kayser;
Geburtsort: Suet. 2. Sen. apocol. 6; unrichtig

40 scheint die Angabe Suetons zu sein : Claudius
natus est . . eo ipso die quo primum ara ibi

Augusta dedieata est, CI. 2, vgl. Hirschfeld
CIL XIII p. 227). Ein Jahr nach C.s Geburt
starb sein Vater (s. 0. S. 2715). Von Kindheit an
wurde er von verschiedenen hartnackigen Krank-
heiten heimgesueht, die Leib und Geist gleicher-

massen schwachten (Suet. 2. Dio LX 2, 1. 4 =
Zonar. XI 8 p. 24 Dind. = Suid. s. Mavdiog. Sen.

apocol. 6), zwar, als er zum Manne erwachsen
50 war, verschwanden , aber tiefe und unvertilgbare

Spuren an Seele und Leib zuriickliessen (s. Ab-
schnitt V). Begreiflicherweise war an dem Hof
des weisesten Herrschers und der kltigsten Frauen
kein Platz fur dieses immer krankliche, geistig

zuruckgebliebene, armselige junge GeschOpf. Seine
Existenz wurde von der kaiserlichen Familie offen-

bar als Last empfunden, und gerade er, der auf-

merksamster Pfiege bedurft hatte, ward ganzlich

vernachlassigt und der Aufsicht eines ehemaligen

60 Stallmeisters unterstellt, der ihn, wie er selbst

spater klagte. mit rauher Strenge behandelte (Suet.

2). So wuchs C, von alien zuruckgesetzt, un-

freundlich und lieblos behandelt, in steter Angst
heran (Dio LX 2, 4 = ZonaT. XI 8 p. 24 Dind.
= Suid. s. K?Mv8tog), der Gesellschaft von Leuten
geringer Qualitat (Sulpicius und Athenodoros

nennt Augustus bef Suet. 4), hauptsachlich Frei-

gelassenen (Dio LX 2, 5 = Zonar. XI 8), uber-
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lassen, die natttrlich nichts weniger als giinstigen

Einfluss auf die Bildung seines Cbarakters aus-

ttben konnten. Immerhin wurde ihm jedoch der

junge jiidische Prinz Herodes Agrippa als Ge-

fahrte zugesellt (Joseph, ant. XVIII 165), und
den wissenschaftlichen , namentlich historischen

Studien, denen er sein ganzes Leben hindurch
treu blieb, hat sich C. bereits in der Jugend zu-

gewendet (Suet. 3. 4. Dio LX 2, 2 = Zonar. XI
8 p. 24 Dind.; vgl. Abschnitt V und VI). Doeh
auch diese erngten Bestrebungen vermochten nicht,

ihm Ansehen in seiner Famiiie zu verschaffen

(Suet. 3). Seine eigene Mutter Antonia nannte
ihn herzlos ein ,Missgebilde, Ton der Natur nur
angefangen, nicht vollendet'; seine Grossmutter
Livia verkehrte mit ihm fast nur durch kurze
strenge Handschreiben ; auch seine Schwester miss-

achtete ihn (Suet. 3). Wie es scheint, der ein-

zige, der es wenigstens versuchte, ihn aus seiner

Vereinsamung herauszuziehen, seine guten Eigen-
schaften zu fOrdern, war Augustus selbst (vgl.

seine Briefe an Livia, Suet. 4 ; der erste derselben

dfirfte, wie Smilda z. St. wahrscheinlich macht,
im J. 12 n. Chr. geschrieben sein). Aber erver-

mied es, seinen Grossneifen in die Offentlichkeit

einzufuhren, weil er nicht mochte, dass ein Mit-

glied des Kaiserhauses zum Gegenstand des Spottes

werde, was doch bei C. zu fiirchten war (Suet. 4).

Daher liess er ihn zwar im J. 6 n. Chr. in Ge-
meinschaft mit seinem Bruder Germanicus Gla-
diatorenspiele zu Ehren ihres Vaters Drusus ver-

anstalten (Dio LV 27, 3), aber er dnrfte sich nur
mit einer Kapuze verhiillt zeigen (Suet. 2). Als
er die Toga virilis erhielt (vielleicht kurze Zeit

vor diesen Spielen), wurde die Ceremonie ohne
jede Feierlichkeit um Mitternacht vollzogen (Suet.

2). Auf dem Bogen, der im J. 7/8 n. Chr. in

Pavia dem kaiserlichen Hause errichtet wurde,
fand auch die Statue des C. ihren Platz, aller-

dings den letzten (CIL V 6416, 10 = Dessau
107, vgl. Mommsen Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss.

1850, 313ff.). Nach diesem Jahre (s. Mommsen
a. a. 0.) liess ihn Augustus in das Priester-

eolleg der Augurn aufnehmen (Suet. 4. CIL
IE 381. V 24 = Dessau 198. Mflnze: Cohen
nr, 69) ; aber von den Vorstufen der offentlichen

Laufbahn Melt er ihn angstlich feme, wahrend
doch gleichzeitig C.s alterer Bruder Germanicus
diese mit glanzendem Erfolg beschritt (vgl. Suet.

4 und Smilda z. St.). In seinem Testainente

setzte ihn Augustus erst in dritter Linie zum
Erben ein und bedachte ihn mit einem Legat
von 800 000 Sesterzen (Suet. 4, vgl. Aug. 101).

Nach der Thronbesteigung des Tiberius (14 n. Chr.)

begann man dem jetzt 23jahrigen Neffen des

neuen Kaisers auch in der Offentlichkeit grossere

Aufmerksamkeit zu schenken. Er wurde noch
im J. 14 vom Senate in das neugegrundete Col-

legium der Sodales Augustales gewahlt (Tac. I

54. Suet, 6. CIL III 381. V 24); sparer, viel-

leicht jedoch erst unter Caligula, erlangte er

noch das Priestertum der Sodales Titii (CIL III

381. V 24). Der Eitterstand, dem er selbst noch
angehorte (vgl. Suet. Cal. 15. Dio LIX 6, 6),

wahlte ihn zweimal, in den Jahren 14 und 31,

zu seinem Patron und Sprecher den Consuln gegen-
iiber und erwies ihm offentlich seine Ehrerbie-
tung (Suet. 6). Als sein Bruder Germanicus start)

(19 n. Chr.), zollte ihm auch C. die letzten Ehren
(Tac. Ill 2. 3. Sen. consol. ad Pol. 16, 3 im
J. 20) und wurde, allerdings erst nachtraglich,

unter den Mitgliedern des Kaiserhauses genannt,

denen der Senat fur die Bestrafung von Germa-
nicus Feinden dankte (Tac. Ill 18). Der mach-
tige Gunstling des Tiberius, Seian, setzte es durch,

dass im selben Jahre seine Tocliter und des C.
Sohn einander zu kunftigem Ehebunde bestimmt

lOwurden (Tac. Ill 29). Aber C.s Wunsch, auch
im Staatsleben eine Eolle zu spielen, wurde von
Tiberius nicht erfiillt. Er liess ihm zwar vom
Senate die ornamenta eonsularia verleihen (Suet.

5), vereitelte jedoch den Senatsbeschluss, dass
C. das Eecht haben solle, sein Votum unter den
Consularen abzugeben (Suet. 6), womit zugleich

dessen Aufnahme in den Senat verbunden ge-

wesen ware, und seines Neffen dringendes An-
suchen um Staatsamter beantwortete er mit einem

20 Handschreiben von verletzendem Hohn (Suet. 5).

Da liess C. die Hoffnung, die politische Lauf-
bahn einschlagen zu kOnnen, fallen und verbrachte
die flbrige Eegierungszeit des Tiberius in Zurfick-

gezogenheit auf seinen Landgiltern bei Rom oder
in Campanien (Pompei: Suet. 27), umgeben von
verachtlichen Individuen (Iulius Paelignus Tac.
XII 49 ; P. Petronius Sen. apocol. 14), dem Trunk
(vgl. Suet. 40) und Wurfelspiel ergeben (Suet. 5)
und dennoch auch der Beschaftigung mit der

30 Wissenschaft keineswegs entfremdet (vgl. Tac. VI
46. Joseph, ant. XIX 213). So blieb er auch un-
beruhrt von den tragi ?chen Geschicken, die die

kaiserliche Famiiie heimsuchten (Aur. Vict. 3, 17).

Im Testamente vermachte ihm Tiberius ein Legat
von zwei Millionen Sesterzen und empfahl ihn aus-

drucklich dem Heere , dem Senat und dem Volke
(Suet 6).

Die Herrschaft ging nun an Gains Caesar
(Caligula) iiber. den Sohn von C.s Bruder Ger-

40 manicus (37 n. Chr.). C. begriisste ihn im Namen
des Eitterstandes als Kaiser (Dio LIX 6, 6) und
gelangte jetzt, allerdings bereits 46 Jahre alt,

zu dem langersehnten Ziel: Caligula erhob ihn

zum Collegen im Consulat fur die Zeit vom
1. Juli bis 12. September des Jahres 37 (Suet.

7. 9; Cal. 15. 17. Dio LIX 6, 5. 6. V, 9. LX
2, 1. Zonar. XI 5 p. 15 Dind. CIL 12 p. 71
Fasti Arvalkm. HI 381. V 24; vgl. Asbach
Eh. Mus. XXXV 1880, 177). C. fuhrte cfter

50 den Vorsitz bei den Spielen, wobei ihn das Volk
durch Heilrufe ehrte (Suet. 7), und wurde auch
in den Provinzen durch Errichtung von Statuen
ausgezeichnet (CIL III 381 Alexandria Troas. V
24 = Dessau 198 Pola). Doch mit dem Mo-
mente, da Caligulas Eegierung zu einer tollen

Willkurherrschaft ausartete, anderte sich auch
das Verhaltnis des Kaisers zu seinem Oheim,
namentlich seitdem ihn der Senat mit anderen
im J. 39 zu Caligula, der damals am Rheine weilte,

60 sandte , um diesem zur Unterdriickung der Ver-

schwOrung des Lepidus mid Gaetulicus Gliick zu

wiinschen (vielleicht auf der Reise dahin hat C.

in schuldiger Devotion der vergotterten Schwester
Caligulas, Drusilla, eine Statue in Gallien er-

richtet, CIL XII 1026 = Dessau 195, vgf. Hirsch-
feld Wiener Studien III 1881, 266f.); Caligula

sah die Sendung des Oheims als eine Bevormun-
dung seiner selbst und als Ubertretung des Ver-
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botes, seinen Verwandten Elrrungen zu erweisen

(Dio LIX 22, 9), an und liess C. sofort und auch

nachher seinen Unwillen fiihlen (Suet. 9. Dio

LIX 23, 2. 5). C. wurde fortan immer als letzter

unter den Consularen um sein Votum gefragt

(Suet. 9) ; er war wiederholt Gefahren ausgesetzt

(Suet. 9. Joseph, ant. XIX 13. 66—69. 221. 230);

die Ehre, Priester des Iuppiter Latiaris, unter

welchem Namen Caligula sich selbst verehren

2786
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seiner Thronbesteigung, um das J. 40, eine TochW
(Claudia) Octavia (Nr. 428) hervorging (Suet. 27.

Joseph, ant. XX 149; bell. II 249" u. s. w., vgl.

Nr. 428). Von seinen Kindern lebten zur Zeit

seines Regierungsantrittes nur Antonia und Octa-

via; Drusus und Claudia waren Mh gestorben

(s. Nr. 138 und 392j. Von Preigelassenen des C.

werden aus der Zeit vor seiner Thronbesteigung

Boter (Suet. 27), Agilis und Heraela erwahnt (CIL

liess (vgl. Suet. Cal. 22), zu werden, musste er 10 VI 14909); Sclaven werden genannt: Joseph, ant.

mit acht Millionen Sesterzen bezahlen und geriet

dadurch in solche fmanzielle Bedrangnis, dass

seine Gtiter Offentlich feilgeboten wurden (Suet.

9. Dio LIX 28, 5, vgl. Smilda zu Suet. 9). End-

lich musste er fur Caligula und dessen Hof die

komische Figur abgeben; ihn durch rohe SpSsse

qualen und narren zu lassen, bildete die grOsste

Belustigung fur den Kaiser (Suet. 8 ; Cal. 23

;

Nero 6, Sen. apocol. 15). Das Beispiel des Herr-

XIX 13. CIL IH 321. VI 4334 (eques). 4338

(Germanus). 4340 (Qermawus eorpore custos).

4345 (decurio Qermanorum). 4346. 4348. 4356.

4359. 4362. 4363. 4376. 8662. 8740.

e) Thronbesteigung. Knrz vor Caligulas Er-

mordung hatte sich C. in der nachsten ,Umge-

bung des Kaisers befunden, war aber. dann von

ihm getrennt worden. Er befand sich im Pala-

tium, als ihn die Kunde vom Tode Caligulas er-

schers hatte zur Folge, dass man es auch sonst 20 reichte. Von Angst um das eigene Leben ergriffen

an der ihm schuldigen Ehrerbietung fehlen liess

(Suet. 38. Dio LX 3, 7). C. liess diese unwiir-

dige Behandlung ruhig fiber sich ergehen, nicht

aus vorschauender Berechnung, wie er spater vor-

gab (Suet. 38. Dio LIX 2, 4. 23, 5. Zonar. XI
8 p. 24 Dind. Suid. s. KJ.avStos; hierauf beziehen

sich die Legenden Gonstantiae Augusti und Spes

Augusta, die sich haufig auf C.-Munzen flnden,

Cohen nr. 4ff. 85), sondern weil er eben, ohne

verbarg er sich in einem entlegenen Orte des

Palastes ; hier fand ihn, angeblich 'durch Zufall,

vielleicht jedoch gerade auf der Suche nach ihm,

ein Soldat der kaiserlichen Leibwache, der Epi-

rote Gratus, zog ihn aus seinem Verstecke hervor

und wies ihn seinen Karaeraden, die den Bruder

des gefeierten Germanicus, den einzigen mann-
lichen AngehOrigen des Caesarenhauses , trotz

seines furchtsamen Widerstrebens als Imperator

sein Leben aufs Spiel zu setzen, gar nicht anders 30 begriissten. Sie trugen ihn, ohne Widerstand zu

konnte. Er hat spater, als er Kaiser war, auf

seine Art durch Schellwoite gegen Caligula (vgl.

CIL VI 1252. Joseph, ant. XIX 284. 285) Eache
genommen fiir all diese Krankungen, denen die

Ermordung Caligulas am 24. Januar 41 n. Chr.

ein Ende machte.

d) Famiiie. Noch in jugendlichem Alter wurde

C. mit Aemilia Lepida, einer Urenkelin des Au-

gustus (s. Bd. I S. 591 Nr. 169. Klebs Prosopogr.

finden, in das Praetorianerlager , wo ihm die

Mannschaft den Eid der Trcuc schwor und dafiir

ein Geschenk von 15000 Sesterzen fur den Mann
zugesichert erhielt. Inzwischen hatten jedoch die

Consuln Cn. Sentius Saturninus und Q. Pompo-

nius Secundus den Senat im Tempel des capito-

linischen Iuppiter versammelt; die senatorische

Aristokratie Melt den Moment fur geeignet, um
die Herrschaft des Senates wiederherzustellen

;

I 38 nr. 295) verlobt ; doch wurde die Verlobung 40 sie stiitzte sich auf die vier Cohortes urbanae,

infolge der Verurteilung der Eltern der Braut,

die im J. 8 n. Chr. erfolgte (vgl. Dessau Pro-

sopogr. II 223 nr. 421), riickgangig gemacht.

C. erwahlte sich nun Livia Medullina Camilla

aus dem Hause der Furii Camilli zur Braut (vgl.

Medullinae Camilli f. Ti. Claudii Neronis Qer-

manici sponsas CIL X 6561 = Dessau 199

Velitrae), verlor diese jedoch an dem fur die Hoch-

zeit bestimmten Tage durch den Tod (Suet. 26

;

die Forum und Capitol besetzten und von den

Consuln als Losungswort libertas erhielten. Aber

eine "Wiederherstellung des Adelsregimentes war
doch nicht nach dem Sinne dieser Soldaten; ihr

stiirmisches Begehren nach einem Herrscher rief

wieder Eifersucht unter den Senatoren hervor, von

welchen L. Annius Vinicianus , M. Vinicius und

Valerius Asiaticus als Pratendenten auftraten.

Auf die Botschaften des Senates erteilte C, der,

irrig Schol. Vail. Iuv. VI 322). Hierauf heiratete 50 selbst vollig hiilf- und haltlos, von dem klugen

er Plautia Urgulanilla, die Enkelin deT Urgulania.

der machtigen Freundin Livias, die ihm (vor dem
J. 20 n. Chr., s. Tac. Ill 29; vgl. auch Smilda
zu Suet. 26) den Drusus (Nr. 138) und die Clau-

dia (Nr. 392) gebar (Suet. 27), aber wegen Ehe-

bruches von ihm verstossen wurde. Denselben

Ausgang nahm die Ehe mit Aelia Paetina (s. Bd. I

S. 539 Nr. 179), von der er sich, obwohl sie ihm
(um 29 n. Chr., vgl. _Smilda zu Suet. 26) die

Judenkenig Herodes Agrippa geleitet wurde, feste

und doch versOhnliche , von Agrippa inspirierte

Antworten ; die Senatoren selbst verzweifelten zum
grossen Teile an dem Gelingen ihres so ganz un-

vorbereiteten Werkes, und so musste endlich den

Senatstruppen die Einsicht kommen, dass von

dieser Seite nichts zu erwarten sei. Am folgen-

den Tage (25. Januar 41) gingen sie zu C. iiber,

und bald erschienen auch die Senatoren selbst

(Claudia) Antonia (s. Bd. I S. 2641 Nr. 115) ge- 60 im Lager vor diesem, der sie nach einigem Z5

boren hatte, geringfugiger Argernisse halber schei-

den liess (Suet. 26. 27. Tac. XII 2. Joseph, ant.

XX 150; bell. II 249). Er ging nun, vielleicht

bereits unter der Eegierung Caligulas, mit Valeria

Messalina, der Tochter seines Verwandten Bar-

batus Messalla, die, wie er selbst, Grossnichte

des Augustus war (Senec. apocol. 11, s. u. Nr. 423),

die dritte Ehe ein (Suet. 26), aus der noch vor

Pauly-WiBBOwa III

gem auf den Eat Agrippas wohlwollend aufnahm.

Noch am selben Tage erfolgte die officielle An-

erkennung des Kaisers dnrch den Senat, der dem

C. Namen und Hoheitsrechte des Herrschers Qber-

trug. Joseph, ant. XIX 102f. 162—266 (s. o.

Ig); bell. Iud- II 204—214 (in den ant. Cfter

berichtigt). Suet. 10. 11; Cal. 60. Tac. XII

69. Dio LX 1. 8, 2. 15, 1. Zon. VI 10 p. 30
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(aus Joseph.). XI 8 p. 23f. Dind. (aus Dio). Aur.
Vict. 3, 16—20; Epit. 4, 2. Oros. VII 6, 3.

Miinzen: Cohen nr. 33 (H ex s. e. ob cives ser-

vatos). 40ff. (K/ imper[atore] receptfo] ; Dar-
stellung des Praetorianerlagers). 77ff. (ty prae-
torfianis] recept[is]).

III. Begierungszeit. a) Name und Titel.

Von den ihm vom Senate tibcrtragencn Herrscher-

titeln lehnte C. den eines pater patriae zunachst

ab (Dio LX 3, 2) und hat das Praenomen impe- 10
rator nie gefiihrt (Suet. 12; dass es sich auf grie-

chischen Inschriften und Miinzen dennoch flndet,

hat natiirlich niehts zu sagen). Dagegen scheint

er sofort fur das nachste Jahr zum Consul de-

signiert worden zu sein (vgl. CIL XII 5493. 5586ff.

Ephem. epigr. VIII 804. CIA III 458. Cohen
nr. 70f.). Demgemass lautete sein vollstandiger

Name und Titel unmittelbar nach dem Begierungs-

antritt : Ti. Claudius Drusi ffilimj Caesar Au

1558), optumus princeps (X1401 Senatsbeschluss),

princeps optimus parensque publieus (Plin. ep.

VIII 6 Senatsbeschluss) und vind(exj lib(ertatis)

(CIL III 7061) zu erwahnen. Bemerkenswert
ware schliesslich noch , dass sich in den meisten
spateren Inschriften des C. die altertiimliche Form
Caisar flndet. Vgl. Perrero a. a. 0-

b) Geschichte.

41 n. Chr. : pont. max. trib. pot. (25. Januar 41
—25. Januar 42) imp. [imp. II (und III)] eos.

desig. II.

Zur Eegierung gelangt, liess C. zwar den
Chaerea und einige andere Ton Gaius MOrdern
toten, verkiindigte aber im iibrigen vollige Amnestie
fur alles, was am 24. und 25. Januar gesagt
oder gethan worden war (Joseph, ant. XIX 268
—273. Suet. 11. Dio LX 3, 4. 5 = Zonar. XI 8
p. 25 Dind. Oros. VII 6, 4. 5). Dami wandte er

sich zu Werken der Pietat gegen das Haus dor
gustus Germanicus pontifex maximus tribunieia 20 Caesaren, wodurch er gleichzeitig seine ZugehSrig-
potestate imperator consul designatus II.

Der Name selbst findet sich auf Inschriften

und Miinzen entweder vollstandig oder in abge-

kurzter Form, namentlich: Ti. Claudius Caesar
Augustus Germanicus, Ti. Claudius Caesar
Augustus, Ti. Claudius Augustus, Ti. Claudius
Caesar (vgl. Ferrero a. a. O. 295f.).

Der dies imperii des C. wird der 24. Januar 41
gewesen sein; die Jahrc der tribunieia potestas

keit zu demselben zu manifestieren suchte ; mannig-
faehe Ehrungen erwies er dem Andenken des

Augustus (Suet. 11. Plin. n. h. XXXV 94. Eckhel
VI 235), seiner Grossmutter Livia, die er sogar
am 17. Januar des nachsten Jahres consecrieren

liess (CIL VI 2032 Acta Arv. Suet. 11. Dio LX
5, 2. .Sen. apocol. 9. Eckhel VI 158; vgl. CIL
VI 562 = Dessau 202), seiner Eltern (Suet. 11.

Dio LX 5, 1. Cohen 12 221. 223. 254f.). des

zahlte er dagegen gewiss vom 25. Januar 41 an, 30 Bruders Germanicus (Suet. 11. Cohen I 2 226
an welchem Tage die Verleihung derselben vom
Senate beschlos=en wurde (v«l. Mommspii St.-R.

113 797. Herzog St.-Verf." II 264. 624). Den
Imperatortitel hat C. auf Grund von Acclamationcn
27mal erneuert, eine Zahl, die von den rSmischen
Kaisern nur noch Constantin II. uberschritten

hat (die Zahlen der tribunieia potestas und der

Imperator-Aeclamationen fehlen imnier auf den
Kupfermiinzen. manchmal auch auf Gold und Silber

nr. 8—10). der Schwagerin Agrippina (Cohen 12

231 nr. 3 = S allot Miinzen und Medaillcn 1S98.

74).

Obwohl er nicht zuliess, dass der Senat die

damnatio memoriae ilber Caligula verhangte, liess

er doch dessen Statuen wegschaffen (Dio LX 4, 5

= Zon. XI 8 p. 25 Dind.) und gestattete, dass

sein Name auf den meisten Inschriften eradiert

wurde, spater auch, dass der Senat das Kupfer-
des C). Den Titel proconsul hat C. nicht go- 40 geld mit dem Bilde des Gaius emschmelzen liess

fiihrt (die Inschriften CIL II 6242 und 6324 a

gehSren wohl eineni anderen Kaiser an).

In der vollstandigen Titulatur fehlt niemals
das Amt des pontifex maximus; von den sonsti-

gen Priestertumern des Kaisers ist nur eininal

der Augurat auf einer Miinze genannt (C olicn
nr. 69j. Den Consulat bekleidete C. als Kaiser
vienual: in den J. 42 (cos. II). 43 (eos. III). 47
(cos. IIII) und 51 (eos. V, s. zu den betreffenden

(Dio LX 22. 3 zum J. 43). Die Verordnungen
und Steuerauflagen. die seinem Vorganger ilrren

Ursprung verdankten. hob er auf mit Ausnahmc
derer, die einer erneuerten Priifung standhielten

(Suet. 11. Dio LX 4. 1. 5, 1; vgl. Mommsen
St.-B. II 3 1130). Die von Caligula ungerechter-

weise Verbannten, darunter auch Agrippina und
Iulia. die Schwestern desselben, wurden nach Be-

schliissen des Senates zuriickgerufen und erhielten

Jahren). Die Censur ubernahm er im J. 47 (s. d.) 50 ihr Venndgen wieder (Suet. 12; Nero 6. Dio LX
fur 18 Monate. hat sie aber auch nachher noch
titular gefiihrt (im J. 49 CIL II 1438. Ill 6060.
V 5804. VI 1231 = 31537. XIII 1037; im J. 51

III 1977; im J. 52 CIL III dipl. I p. 844. VI 31283.
VIII Suppl. 14727; im J. 53 II 1953; auf den
Miinzen wird die Censur nie genannt). Den Ehren-
beinamen eines pater patriae nahm er zwischen
dem 6. und 12. Januar 42 an (CIL XI 2032 Acta
An7

., vgl. Smilda zu Suet. 12i. wahrend er die

4. 1 = Zonar. a. a. 0.; vgl. Sen. eons, ad Pol.

13. 3. Schol. Iuven. V 109. IGI 728). Was unter
Tiberius und Gaius der Confiscation verfallen war.

gab er den davon Betroffenen. waren diese nicht

mehr am Leben, ihren Kindern zuruck (Dio LX
6, 3 = Zonar. XI 8 p. 26 Dind.). Die grosse

Menge der Eingekerkerten unterzog er genauen
Verluiren. und nur im Falle wirklicher Schuld
blieb es bei der Strafe (Dio LX 4. 2 = Zonar.

Benennung pater senatus ablehnte (s. zum J. 48)60X1 8 p. 25 Dind.: vgl. Joseph, ant. XIX 276).
und es versehmahte. den Siegerbeinanien Brifan
nicus zu fiihren (s. zum J. 43). Ebensowenig
wird er die ornamenta triumphalia, die ihm der

Senat im J. 41 <s. d.J decretierte. je in den Titel

aufgenommen haben. Von sonstigen Beinamen.
die ihm gelegentlich gegeben werden, sind [di-]

rinus princeps parensque [publieus] iCIL VI
2034 Acta Arv.) , difvinus nosier im]pero.tor |X

Dagegen wurden die Sclaven und Freigela.sseiien,

die unter den friiheren Begierungen als Angeber
gegen ihre Herren aufgetreten waren. jetzt von
der Strafe ereilt; C. stcckte sie entweder unter

die Gladiatoren oder iibcrgab sie ihren Herren
zur Ziiehtigung (Dio LX 13. 2). Die Gifte, die

sich in Caligulas Besitz befunden batten, wurden
in das Meer versenkt (Dio LX 4, 5 = Zonar. a.
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a. 0. Suet, Cal. 49 = Oros. VII 5, 10), seine

Papiere vernicbtet (Dio LX 4, 5 = Zonar. a. a. 0.),

seine Helfershelfer Protogenes und Helicon hin-

gerichtet (Dio LX 4, 5 = Zonar. a. a. O. Philo

leg. ad Gaium 30).

C. selbst war, in wohlthuendem Gegensatz zu

der SelbstvergOtterung seines Vorgangers, mass-
voll und burgerlich in seinem Auftreten und lehnte

alle iibertriebenen Huldigungen ab (Suet. 12. 35.

Dio LX 5, 3—6 = Zonar. a. a. 0.). Er verbot,

ihm Neujahrsgeschenke zu spenden, sowie ihn

zum Erben einzusetzen, wenn der Erblasser selbst

Verwandte babe (Dio LX 6, 3 = Zonar. XI 8

p. 26 Dind.) ; er versehmahte es, seine Familien-

feste in offentlicher Feier zu begehen (Suet. 12.

Dio LX 5, 7. 12, 5. Zonar. XI 8 p. 26. 9 p. 30

Dind.) und lehnte den Augustusnamen fiir Frau
und Sohn (s. u.) ab (Dio LX 12, 5). Eine hOchst

wohlthatige Massregel war die Aufhebung der An-
klage wegen Majestatsverletzung (Dio LX 3, 6.

4, 2). Der Kaiser verhiess iiberdies, keinen Freien

der Folterung unterziehen zu lassen (Dio LX 15, 6).

Als Vorbedingung der Aufnahme in den Senat

erklarte er das rOmische Burgerrecht schon des

Urgrossvaters (Suet. 24) und kam uberhaupt der

hohen Korperschaft mit Ehrerbietung und Ach-

tung entgegen (Suet. 23. Dio LX 6, 1 [= Zonar.

XI 8 p. 26 Dind.]. 12, 3). Alles wies darauf hin,

dass ein gemassigtes, dem Senate zum allermin-

desten nicht feindliches Begiment angehoben habe,

Miinzen mit der Umschrift Liberta-s Augusta ver-

heri'lichten- die" gliickliche Wendung (Cohen
nr. 47). Aber so gross auch der Umschwung war,

der sich nach der Willkiirherrschaft des Gaius voll-

zogen hatte, die Vorgiinge bei C.s Erhebung hatten

doch eine bemerkliche Schranke zwischen Kaiser

und Senat aufgerichtet , so dass es wahrend der

ganzen Eegierung des C. zu keiner ehrlichen Aus-

einandersetzung zwischen beiden Miichten kam.

Erst am 30. Tage nach seiner Thronbesteigung

crschien C. im Senate (Dio LX 3, 2 = Zonar. XI
8 p. 25 Dind.), begleitet, wie fortan immer, von

den beiden Praetorianerpraefeeten und von Mili-

tartribunen (Suet. 12. Dio LZ 16, 3. 23, 2). Den
Soldaten wurde untersagt, die Hiiuser der Sena-

toren zur Begrussung zu betreten (Suet. 25). Bei

den Audienzen liess C. die Aufwartenden nach

Waflen untersuchen (Suet. 35. Dio LX 3, 3 =
Zonar. a. a. 0.). und auch bei Gastmahlern wachte

ein Piquet speculatores iiber seine Sicherheit (Suet.

35. Dio LX 3, 3 = Zonar. a. a. 0.).

Eine ernste Gefahr fur die Stadt Rom war

der drohende Mangel an Getreide, den Caligulas

unsinnige Massregeln herbeigefiihrt hatten. Es

waren nur mehr fiir sieben oder acht Tage Vor-

rate in den Magazinen; doch gelang es, die Ge-

fahr durch un.s nicht nailer beka)mte Massnahmen

zu beseitigen (Senec. de brev. vit. 18, 5. Aurel.

Vict. 4. 3; vgl. die vom Senat geselilagenen Miinzen

mit der Darstellung der Ceres oder eines modius,

Cohen nr. 1. 2. 70. 75. [102]). Auch die Miinz-

verhaltnisse wurden neu geregelt (Miinzen mit der

Aufschrift pfondus) n(ummi) r(estitutum)Co\\.Q\\

nr. 71. 73). Andere Verfiigungen hatten den

7.week, die Unruhe zu beschwichtigen, hi die das

Volk der Hauptstadt durch die Ereignisse des

24. und 25. Januar geraten war und die noch

einige Zeit naclmtterte (Joseph, ant. XIX 272).

Die von Gaius wieder eingefiihrten Genossenschaf-

ten ltSste C. auf, schloss die Weinschenken und
verbot, gekochtes Fleisch und aqua ealida feil-

zubieten (Dio LX 6, 6. 7. Suet. 40; die Wirk-

samkeit dieser Verfiigungen wird allerdings ge-

ring gewesen sein, vgl. Suet. 38; Nero 16. Dio

LXII 14. Liebenam Zur Gescb. d. rom. Vereins-

wesens 1890, 33f. Waltzing Etude hist, sur les

corporat. profess. I 1895, 121). Es wurden ferner

10 Missbrauche, die bei den Pferderennen eingerissen

waren, beseitigt (Dio LX 6, 4. 5) und die Veran-

staltung von Gladiatorenspielen durch die Prae-

toren oder ,fiir das Wobl des Kaisers' untersagt

(Dio LX 5, 6). Den in grosser Menge in Rom an-

sassigen Juden, die nicht selten zu Unruhen Ver-

anlassung gaben, verbot er, sich in den Synagogen
zu gemeiusamem Gottesdienst zu versammeln (Dio

LX 6, 6). Bereits vom Beginne seiner Eegierung

an ausserte sich des Kaisers Leidenschaft fiir das

20Rechtsprechen; er emeuerte damals die seit Tibe-

rius aufgegebene Institution der kaiserliehen Bei-

sitzer (Dio LX 4, 3. 4).

Manche von diesen zum grOsseren Teil recht

verstandigen Massregeln, wie z. B. gerade die

letzterwahnte, werden C. selbst zum Urlieber haben

;

die meisten wird man aber doch word auf die

Initiative der kaiserliehen Freigelassenen zuriick-

fiihren kOnnen, die die Indolenz und Schwache

ihres Herrn beniitzten, um, wie nie sonst unter

30 dem Principat, Kaiser und Eeicb nach ibrem Be-

lieben zu leiten fvsrl. Hirschfeld V.-G. I 202f.

Friedlander S.-G. I8 90f. Herzog St.-Verf. II

264f.). Namentlich der Chef der kaiserliehen

Cabinetskanzlei (ab epistulis), Narcissus, ein ohne

Zweifel bedeutender Mann, darf als die Seele

dieser Regierung angesehen werden (vgl. iiber ihn

Dessau Prosopogr. II 397 nr. 18). Niichst ihm
waren unter den Freigelassenen machtig M. An-

tonius Pallas, a rationilms (s. o. Bd. I S. 2634

40 Nr. 84. Prosopogr. I 7 nr. 49), C. Iulius Callistus,

a libellis (ebd. II 184 nr. 154), Polvbios. a studiis

(ebd. Ill 62 nr. 427), Harpocras (ebd. II 125 nr. 10),

der verschnittene Posides (ebd. Ill 90 nr. 654) und
Antonius Felix, der Bruder des Pallas (s. o. Bd. I

S. 2616 Nr. 54. Prosopogr. I 95 nr. 659). War
die Wirksamkeit dieser Freigelassenen im allge-

meinen fiir den Staat erspriesslich, so haben sie

doch auch wieder durch Habgier, Rachsueht und
Intriguen einen verhangnisvollen Einfluss ausge-

50ubt (Suet, 28. 29. Dio LX 29. 3. 34, 5. Zonar.

XI 9 p. 30 Dind. [aus Dio]. Aur. Vict. epit. 4,

7. 8).

Die Gemahlin des Kaisers. Valeria Messalina,

suchte ihre Maehtstellung. die sich auf ihre Herr-

schaft uber den Gatten und auf ihre Veiwandt-

schaft mit Augustus griindete und die noch stieg.

als sie dem C. am 12. Februar 41 einen Sohn

Ti. Claudius Caesar Germanicus (s. Nr. 92) gebar

(vgl. [Sen.] Oct. 949 partuque potens). nicht in

60 politisoher Hinsieht auszuniitzen , da es ihr an

staatlichem Ehrgeiz fehlte. Ihr geniigte es, wenn

sie ungehindert der krankhaften Sinnlichkeit fro-

nen konnte, die sie in kaum glaubliche Ausschwei-

fungen gestiirzt hat (Plin. n. h. X 172. Dio LX
14.\ 18, 1. 2. 31. 1. Aurel, Vict. 4. 5—9; epit.

4. 5. Iuven. VI fl5— 132, vgl. Dessau Prosopogr.

Ill 380 nr. 161). Doch konnte sich ihre Macht

auch sehr verderblich fublbar macben, wenn ver-
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schmahte Liebe oder Eifersucht sie den Unter-
gang von oft hervorragenden Personcn beschliessen
Hessen. So setzte sie es, von Eifersucht getrie-

ben, durch, dass des Kaisers Nichte Iulia Livilla,

die C. eben erst aus dem Exil zuruckgerufen hatte,

wieder verbannt und bald darauf getOtet wurde
(Senec, apocol. 10. 13. Suet. 29. Tac. XIV 63.

Dio LX 8, 5. 27, 4). Wegen seiner Beziehungen
zu Iulia musste auch Seneca damals ins Exil
(s. o. Bd. I S. 2241ft).

Von seinen beiden TSchtern vermahlte C. in

diesem Jahre die altere, Antonia, mit Cn. Pompeius
Magnus und verlobte die jiingere, Octavia, mit
L. Iunius Silanus Torquatus, zwei sehr jungen
Herren vornehmster Abstammung (Silanus war
ein Urgrossenkel des Augustus), die er damals
den Vigintivirat bekleiden Hess und denen spater

das Vorrecht zu teil wurde, sich fiinf Jahre vor

der gesetzlichen Zeit urn die staatlichen Amter

des Konigs Agrippa, von C. zum Tode verarteilt (von
dem gegen sie gefiihrten Process, den Wilcken
in das J. 53 setzen will, haben wir durch. einen
Papyrus Kenntnis, s. o. Abschnitt If). Nicht
genug an dem, Agrippa wusste C. auch zu be-
stimmen, dass er in einem Edicte die grossen
Privilegien der alexandrinischen Juden bestatigte
(Joseph, ant. XIX 279—285 = Zonar. VI 11 p. 30f.

Dind.), in einem anderen den Juden im ganzen
10 Eeiche die Vorrechte der Alexandriner Judenge-

meinde gewahrte (Joseph, ant. XIX 286—291 =
Zonar. a. a. 0.). Agrippa selbst empfing jetzt

den Lohn fur die Dienste, die er C. bei dessen
Erhcbung geleistet hatte; der Kaiser Hess ihm
vom Senate die ornamenta eonsularia verleihen,

vergrOsserte sein Konigreich durch Judaea und
Samaria, so dass Agrippa wieder das ganze Reich
des Herodes beherrschte, und schloss auf dem
Forum einen foierlichen Bundesvertrag nach altem

zu bewerben (Suet. 27. Tac. XII 3. Dio LX 5, 20 Bitus mit ihm. Agrippas Bruder, Herodes, erhielt
7—9 = Zonar. XI 8 p. 26 Dind. OIL VI 31722
XIV 2500, vgl. Dessau Prosopogr. II 249 m\ 559.
Ill 69 nr. 477).

In den Provinzen fand C. keineswegs iiberall

ruhige Verhaltnisse vor. In Mauretanien, dessen
Konig Ptolemaios Caligula hatte umbringen
lassen, befand sich das Volk im Aufruhr. Der
Consular M. Licmins Crassus Frugi, den vielleicht

schon Gaius hingesandt hatte, erzielte, wie es

Chalkis als Konigreich und iiberdies die ornamenta
praetoria (Joseph, ant. XIX 274—277 [= Zonar.
VI 10 p. 30 Dind.]; bell. II 215. 217, Dio LX
8, 2. 3; vgl. Schiirer Gesch. d. jiid. Volkes I

463; bezuglich des Btindnisses, das auf Miinzen
Agrippas verherrlicht wird [Madden Coins of the

Jews 1881, 136], vgl. Suet. 25 und Marquardt-
Wissowa IJJ2 427). Auch sonst wurden die

Verhiiltnisse der abhangigen Fiirstentumer ge-
schenit, gleich zu Anfangvon C.s Eegierung einige 30 regelt, Antiochos IV. Epiphanes erhielt sein
Erfolge, die ihm die Triumphalinsignien verschaff-

Tr "
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ten. Aueh dem Kaiser selbst wurden infolge dieser

gltickverheissenden ErOlfnung seines Principats die

ornamenta triumphalia vom Senate decretiert

(Plin. n. h. V 11. Suet. 17. Dio IX 8, 6 [wie

Plin. lehrt, nur teilweise richtig]. CIL VI 31721
= Dessau 954, vgl. Cagnat L'armee Eom.
d'Afrique 27. Pallu de Lessert Fast, des prov.
Afr. 471ff.). Vielleicht noch in demselben Jahre

KOnigreioh. das ihm Gains 7nerst verliehen. dann
abgenommen hatte, Kommagene, die kilikische

Kiiste und Teile des Binnenlandes, wieder (Joseph.

ant. XIX 276. Dio LX 8, 1; s. o. Bd. I S. 2490
Nr. 40 und Wilhelm Areh.-epigr. Mitt. XVII
1894, 2). Der Iberer Mithridates , fruher Konig
von Armenien, von Gaius in Eom inteniiert, wurde
hcimgesandt, um sein Eeich den Hiinden der

Partner, die es in Besitz genoimnen hatten, mit
wurde C. Suetonius Paulinus mit der Fortftihrang 40 Waffengewalt wieder zu eiitreissen (Dio LX 8. 1.

des Krieges in Mauretanien betraut (s. zum J. 42). ™ '" " n "' '
' ^

Die germanischen VoTkerschaften der Chatten
und Chauker beniitzten den Eegierungswechsel zu
Einfallen in rbmisches Gebiet, wurden jedoch von
den Legaten der beiden germanischen Provinzen,
Ser. Sulpicius Galba und P. Gabinius Secundus,
zuriickgeworfen. Letzterer gewann dabei den ein-

zigen Adler vom Heere des Varus, der noch im
Besitze der Germanen war, zuriick (Suet. 24 [dazu
S mild a]. Dio LX 8, 7 [wo Mavgovoiovs statt 50
Kaixovs iiberliefert ist, vgl. Boissevain z. St.].

Tac. hist. I 49. Plut. Galba 3. vgl. Sen. cons, ad
Pol. 13, 2. Wietersheim-Dahn Gesch. d. Vol-

kerwanderung 1 2 93. 549). Vermutlich auf Grund
dieser Siege nahm C. zweimal den Titel imperator
an (imp. II im J. 41 : CIL XII 5493. 5586ff. ; imp.
Ill im J. 42 vor dem 25. Januar: VIII Suppl.

11002); es wurden Miinzen gepragt mit dem Bilde

der Victoria, wieder andere mit der Umsehrift de
Germanis und der Darstellung ernes Triumph- 60 VI 2032 Acta Arv.).

Tac. XI 8, dazu Nipperdey-Andresen). Ein
anderer Mithridates wurde mit dem bosporanischen
Eeich belehnt, dessen Konig Polemo II., der auch
iiber Pontus herrsehte, durch einen Teil Kilikiens

entschiidigt wurde (Dio LX 8, 2. Joseph, ant.

XX 145).'

42 n. Chr.: pont. max. trib. pot. II (25. Januar
12/43) imp. Ill cos. II desig. Ill p(ater) p(a-
triae).

C. bekleidete seinen zweiten Consulat zusam-
men mit C. Caecina Largus (CIL I 772. 12 p. 247
Fasti Antiat. VIII Suppl. 11002. XIII 590. Bull,

d. Inst. 1856, 140. Dio LX 10. 1. Cohen nr. 72f..),

fiihrte aber die Fasces nur zwei Monate lang
(Suet. 14. Dio LX 10, 1. vgl. CIL VI 2015). Auch
fur das nachste Jahr Hess er sich zum Consul
designieren (CIL V 7150. XI 5. 1169). Noch vor

dem 12. Januar nahm er den ihm vom Senate
decretierten Ehrennamen pater patriae an (CIL

bogens (Cohen nr. 25ff. 101 ; iiber diesen Triunrph-

bogen ist sonst nichts iiberliefert).

In Alexandrien hatte die immerwahrende Bi-

valitat zwischen Hellenisten und Juden zu neuen
Tnruhen gefuhrt (Joseph, ant. XIX 278). Wohl
infolge derselben wurden die beiden Fiihrer der
Alexandriner, Isidoros und Lampon , nach Eom
citiert und dort, vermutlich unter dem Einfluss

Neu creiert wurde in diesem Jahre die Stel-

lung dreier Praetorier, welche die Eintreibung der

Riickstande an die Staatscasse zu besorgen hatten
(Dio LX 10, 4 vgl. Mo in in sen St. R. 113 559.

Willems Droit public Eom. -5 494, 10). Die
durchs Los gewahlten senatorischen Statthalter

wurden angewiesen, vor dem 1. April Rom zu
verlassen (Dio LX 11, 6), die Danksagung der
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vom Kaiser emannteii abgeschafft (Dio LX 11,

6. 7). Wahrscheinlich stammt aus diesem Jahr

das S. C. Largianum, (Gai. Ill 63. lust. Inst.

Ill 7, 4), das die Erbschaftsverhaltnisse nach den

sog. Latini Iuniani (vgl. Mommsen St.-K. Ill

626f.) regelte (Rudorff E0m. Eechtsgesch. I 119.

Kuntze Cursus d. rSm. Bechts^ 630).

Die Getreidenot war noch keineswegs behoben,

und die Massregeln gegen dieselbe mussten fort-

einstigen Schwiegersohnes , auch des Narcissus

Unterstiitzung fand, btlrgt dafiir, dass wir es Mer
nicht bios mit einem Racheact der Kaiserin wegen
verschmahter Liebe zu thun haben (Suet. 29

[crimine ineerto]. 37, Tae. XI 29. Dio LX 14,

2—4. Senec. apocol. 11. 13). Silanus Untergang

machte dem Annius Vinicianus bange, der nach

CaUgulas Tode als Thronpraetendent aufgetreten

war. Er verband sich mit L. Arruntius Furhis

gesetzt werden (DioLX 11, 1; vgl. Cohen nr. 72). 10 CamillusScribonianus, dem Statthalter Dalmatiens,

C. entschloss sich, dieser steten Not Boms durch

ein grossartiges Werk fur immer abzuhelfen. Um
namlich auch im Winter die Zufuhr von Getreide

zu ermogHchen, beschloss er die Anlage eines

Hafens an der Tibermiindung bei Ostia und be-

gann, nicht abgeschreckt durch die GrOsse der

Kosten, mit der Arbeit wahrscheinlich in diesem

Jahre (Suet. 20. Dio LX 11, 1—5 = Zonar. XI 8

p. 26 Dind. , s. u. Abschnitt IV k). Koch ein

und bewog diesen, der die 7. und 11. Legion

sowie Auxiliartmppen unter sich hatte, die Pahne
des Aufrahrs zu erheben. Wie wenig beHebt bei

den hSheren Standen C.s Regiment war, zeigt

die Thatsache, dass sich sofort zahlreiche Sena-

toren und Ritter auf den Weg zu CamiUus mach-

ten. Doch beging dieser den iiblichen Fehler

der aristokratischen Generate, als Ziel seiner Er-

hebung die RepubUk zu proclamieren, Fflr solche

anderes, nicht minder gewaltiges Werk, die Ab-20Ideale hatten die Legionare das Verstandnis ver-

Leitung des Fucinersees, wurde damals in Angriff

genommen (Suet. 20. Dio LX 11, 5, s. u. Ab-

schnitt IV k).

Der Krieg in Mauretanien nahm seinen Fort-

gang. Der Praetorier C. Suetonius Paulinus ge-

langte bis an den Atlas, tiberschritt im Winter

(wohl 41 auf 42, s. zum J. 41) als erster der

rOmischen Feldherren auch dieses Gebirge und
drang bis zum Fhisse Ger, dem heutigen Guir,

loren. Sie kiindigten ihm den Gehorsam; er

inusste fliehen und fand auf der Insel Issa den

Tod. Innerhalb fiinf Tagen war der Aufstand

bewaltigt. Der Kaiser, der auf die Nachrieht

vom Aufstand bereits wieder alien Halt verloren

hatte, war nun um so freigebiger mit Auszeieh-

nungen fur die Legionen, denen er vom Senate

die Beinamen Claudia pia fidelis verleihen liess,

und fiir einzelne besonders Verdiente von der

vor (Plin. n. h. V 11. 14. 15. Dio LX 9, 1). Sein 30 Mannschaft. Dagegen erging iiber die Teilnehmer
"" ^ - - " " "•- "-'- "- -"— "--"— am Aufruhr ein strenges Gericht, das sich Mes-

salina und die Freigelassenen zu Nutze machten,

um ihre personlichen Eachegeliiste zu befriedigen.

Vinicianus, Q. Pomponius Secundus, Caecina Pae-

tus und dessen Gattin Arria, sowie sonst noch

viele fanden damals den Tod, wieder andere mussten

in das Exil; trotz des Versprechens , das C. ein

Jahr vorher gegeben hatte, wurden sogar Sena-

toren und Ritter der Folterung unterworfen. In

Nachfolger Cn. Hosidius Geta schlug den Fiihrer

der Manren, Salabus. verfolgte ihn in die Wiiste

und zwang ihn zu einem Vergleich, der Maure-

tanien den ROmern auslieferte (Dio- LX 9, 1—5,

vgl. 24, 5). Das Land wurde in zwei Halften

geteilt, Tingitana und Caesariensis, und diese

beiden neuen Provinzen kaiserlichen Procuratoren

unterstellt (Dio LX 9, 5. Aurel. Vict. 4, 2 ; epit.

4, 4; vgl. Mommsen R. G. V 629f. Marquardt
St.-V. I'M82f. Cagnat 27ff. Pallu de Lessert 40 Dalmatien stellte L. Salvius Otho die Ordnung

474ff.). Zur selben Zeit Helen auch in Numidien
benachbarte Wiistenstamme ein, wurden jedoch

verjagt und die Ordnung wiederhergestellt (Dio

LX 9, 6). Vermutlich in dem namlichen Jahre

setzten rCmische Truppen im Verein mit dem
Heere des IbererkOnigs Pharasmanes den Bruder

des letzteren, Mithridates (s. zum J. 41), wieder

in sein KSnigreich Armenien ein, nachdem sie

den parthischen Satrapen Demonax geschlagen

her, Suet. 13. 35; Otho 1. Tac. XII 52. XHI 43.

XVI 34; hist. I 89. II 75. Dio LX 15. 16 =
Zonar. XI 9 p. 27f. Dind. Plin. ep. Ill 16, 7—9.

Mart. I 13. Aurel. Vict. ,epit. 4, 4. Oros. VII

6, 6. 7.

43 n. Chr.: pout. max. trib. pot. 111(25. Januar

43/44) imp. Ill [IV, V (VI, VII) und VIII]

cos. HI desig. IV p. p.

C. trat seinen dritten Consulat an zusammen

hatten. Das Land bekam eine romische Besatzung 50 mit L. Vitellius, der zum zweitenmal Consul war

(in Gorneae). ErmogHcht wurde diese schnelle

Besitzergreifung durch den Bflrgerkrieg, der im

parthischen Eeiche zwischen den beiden Gegen-

kSnigen Vardanes und Gotarzes wiitete (Tac. XI

8. 9. XH45; vgl. v. Gutschmid Kl. Schriften

III 67; Gesch. Irans 123ff. Mommsen R. G. V
379. Nipperdey-Andresen zu Tac. aa. OO.).

Ging so alles seinen guten Weg, so konnte

doch die romische Aristokratie es nicht verschmer-

zen. dass ihr wieder einmal das Heft aus den 60 s. u. zum J. 47)

(Dio LX 17. CIL 13 p. 247 = X 6638 Fasti An-

nates. H 2158. 4750. 4770f. 4932. VI 562 [=
Dessau 202]. 915 [= Dessau 203]. IX 5426.

XII 5476. 5542. 5546. Ephem. epigr. VHI 221f.

Cohen nr. 74), blieb aber nur zwei Monate im

Amte (falsch Dio LX 21, 2. vgl. Plin. n. h. X 35

und CIL VI 2015). Gleichzeitig wurde er wiederum

zum Consul fiir das J. 47 designiert (Henzen
5214. Lejay Inscr. de la C&te d'or nr. 249,

Handen gerissen war; die vornehrnen Herren. die

nach Gaius Tode die Hand begehrlich nach dem
Diadem ausgestreckt hatten, vermochten die Herr-

schaft des missachteten, von ehemaUgen Sclaven

geleiteten Fiirsten nicht zu ertragen, hielten es

wohl auch fiir leicht, ihn zu stiirzen. Dass Mes-

salina bei der Anklage gegen C. Appius Iunius

Silanus, den Geniahl ihrer Mutter und Vater ihres

Der Tennin fiir die Abreise der Proconsuln

von Eom wurde bis Mitte April verlangert (Dio

LX 17, 3). Mehrere Opfer und Feste wurden

aufgehoben oder beschrankt (Dio LX 17, 1. 2).

Die Strassenbeamten und Unternehmer erhielten

die Summen wieder, die ihnen Domitius Corbulo

unter Caligula" durch Executionen abgenonunen

hatte; die dafiir erforderlichen Mittcl wurden zum
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Teil durch die Eiiekforderung der von Gaius ver-

schenktea Gelder eingebracht (Dio LIX 15. LX
17,2; vgl. Nipperdey-Andresen zu Tac. ann.
Ill 31). Die Sorge fur das Volk der Hauptstadt
hat man auch in diesem Jahr nicht ausser acht
gelassen ; C. griff sogar zu dem bedenklichen Mittel,

em Maximum der Marktpreise festzusetzen (Dio
LX 17, 8).
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der Insel selbst, die vielleicht nach Gallien hin-

iibergriffen, gaben den Vorwand, vertriebene brit-

tischeFiirsten, Bericus (Verica) und Addomiuius, ein
Sohn des Trinovantenkonigs Cunobellinus (Cym-
beline), den Eat. Narcissus Einfluss scheint auch
hier massgebend gewesen zu sein (vgl. Dio LX
19. 2. Suet. Vesp. 4). Der bisherige Legat von
Pannonien, A. Plautius (vgl. Eitterling Arch.-
epigr. Mitt. XX 1897, 8) landete mit einem starkenImmer schamloser wurde das Treiben Messa-

linas , die ungescheut ihren Ltisten fronte, ihren 10 Heere (vier Legionen [II. Augusta, IX. Hispana,
Gilnstlingen Amter und Ehren verlieh und ihre XIV. Gemina und XX. Valeria Vietrix.], De-
Feinde wie den Praef. praet. Catonius Iustus ver- tachements anderer Legionen und Hulfstruppen) an
nichtete (Dio LX 18, 1—3. Senec. apocol. 13).

Wieder fiel ihrer Eifersueht ein Mitglied des

Kaiserhauses zum Opfer, Iulia, Tochter des Drusus,
Enkelin des Tiberius (Suet, 29. Tac. XIII 32. 43.

Dio LX 18, 4. Senec. apocol. 10. 13; Octavia
v. 944). Gleichzeitig betrieb die Kaiserin im
Verein mit den Freigelassenen einen gewinnreiehen

der Siidkuste der Insel und wandte sich gegen das
Volk der Trinovanten, das von Caratacus (Caradoc)
und Togodumnus, gleichfalls Sflhnen des Cunobel-
linus, beherrscht wurde. In glficklichen Kampfen,
in welchen sich namcntlich die Legaten T. Flavius
Vespasianus, der u. a. die Insel Vectis (Wight)
eroberte, mid Cn. Hosidius Geta auszeichneten,

Handel mit Bttrgerrcchtsverleimingen, Militar- und 20 gelangten die Homer bis zur Themse; Togodumnus
Verwaltungsstellen (Dio LX 17, 8). Es ist da-

nach immerhin begreiflich , dass in diesem Jahr
von einem Bitter ein Attentat gegen C. versucht
wurde. Der Schuldige biisste nach alter Sitte

durch den Sturz vom Tarpcisehen Felsen (Dio
LX 18, 4; vermutlieh ist der von L, Otho ent-

deckte Anschlag [Suet. Otho 1] der namliche; bei

Suet. 13 siud andere Attentate gemeint).

Lykien wurde, da Unruhen im Lande ausge-

fiel. Wohl infolge dieser Siege erneuerte C. zwei-

mal den Imperatortitel (imp. Ill noch im J. 43:
CIL VI 562. IX 5426. XII 5542. Henzen 5214.
Lejay a. a. 0. 249; imp. IV: Rh. Mus. XXXV
1880, 154; imp. V: CIL II 4750. 4770 f. 4875.
4932. VI 915 [= Dessau 203]. XII 4334. 5476.
Ephem. epigr. VILI 218. 221. 222. Cohen
nr. 54; dass die 5. Acclamation vor C.s Ein-
treffen in Britamvien. fallt, zeigt XII 43341 Da

brochen waren, zur kaiserlichen Provinz gemacht 30 mit die Ehre des entseheidendeii Sieges dem
n_.. .i.._

, _
, „, ,

,,- -^.. Kaiser zufalle, bat Plautius nach vorhergctroffener

Vereinbarung die sen nm persOnliche Intervention.

C, der bereits grosse Zuriistungen zur Expedition
getroffen hatte, liess L. Vitellius als seinen Stell-

vertreter in Rom zuriick und zog teils auf dem
See-, teils auf dem Landwege nach Britannien,
gefolgt von einem gliinzenden Stabe (von seinen
Begleitern keimen wir die beiden .SchwiegersChne
Pompeius und Silanus, den Praef. praet. Bufrius

und einem Praetorier unterstellt (Suet. 25. Dio
LX 17. 3. der irrig angieht, dass Lykien rnit

Pamphylien vereinigt worden sei , vgl. CIL IIT

6737 = Dessau 215 und S mil da zu Suet. a.

a. 0.). Im Partherreich war ein Vergleich zwi-

scheu Vardanes und Gotarzes zu stande gekom-
mcii, der ersterem die Herrschaft iiberliess. Var-
danes eroberte das abtriinnige Seleucia und niaohte
auch Miene, Armcnien der ro'mischen Machtsphiire
wieder zu entziehcii. Abcr die drohende Haltung40 Pollio. Cn. Sentius Saturninus. Valerius Asiaticus,
des syrischen Statthalters C. Vibius Marsns. der

---•-- -

Widerstand, den er schon bei seinem Vasalleu,

dem Konig Izates von Adiabene, land, und vor
allem das neuerlichc Auf'treten des Gotarzes als

Gegenkonig braehten ihn von diesem Vorhaben
ab (Tac XI 9. 10. Joseph, ant. XX 09—73 =
Zonar. VI 1 3 : vgl. v. Guts c b m i .1 Kl. Sehriften III
731'.; Gesch. Irans 124ff. Nipperdey-Andresen
zu Tac. a. a. 0.). Vielleicht bestand ein gewisser

M. Licinius Crassus Friigi, Ser. Sulpicius Galba,
Ti. Plautius Silvan us. wohl auch P. Graccinius
Laco und den Arzt Seribonius Largus). In Bri-

tannien angelangt. selling er die vereinigten Britten
an der Themse und eroberte die Konigsburg der

Trinovanten, Camulodunmn. Auf Grand dieser

Erfolge, die in Wirklichkeit auf Bechmmg des

Plautius und des Generalstabs zu setzen sind,

mpfing C. wahrscheinlich dreimal die Acclama-
Zusammenharig zwischen den Pliinen des Vardanes 50 tion als Imperator (vgl. Dio LX 21, 4. 5; imp. VI
und dem Besuch, den fiinf unter romisehem Pro
tectorat stehende KiSnige, Antiochos von Kcmi-
magene, Sampsigeramos von Emesa. Kotys von
Kleinannenien. Polemon von Pontus und Herodes
von Chalkis. dem Kdnig der Juden. Agrippa, in

Tiberias abstatteten. Wenigstens erschien dem
Vibius Marsus dieser Konigscongress bedenklich
genug, urn ihn zu spreugen (Joseph, ant. XIX
338—342; Kotys Verhalten hot auch sonst An-

und VII sind nicht belesrt; noch in deniselben
Jahre erseheint imp. VIII CIL II 6324. das sich

dann auch im folgenden Jahr findet : CIL II 4929.
VI 1254. Ephem. epigr. IV 813. Jouni. Hell.

Stud. VIII 1887. 360). Nach nur 16tiigigem
Aufenthalt auf der Insel trat C. die Heinireise

an, nachdem er die Xaehricht vom Siege durch
seine Schwiegersohne nach Rom vorausgesandt
hatte. Der Scnat zeigte sich erkennthVh fur <lie

lass zu kaiserlichen Verweisen. vgl. Tac. XI 9). 60 Neulelebuiig rGniischen Kriegsruhms. Er verlieh
Agrippa hatte bereits vorher durch den Versueh, - —
die Befestigung Jerusalems zu verstiirken. Anstoss
in Piom erregt (Joseph, ant. XIX 3261'.; bell. II

218; Vgl. Tac. hist. V 12).

Das bedeutendste Ereignis dieses Jahres war
die Besetzung Britanniens. die, schon lange als

Notwendigkeit erkannt und oft geplant . endlich
von C. ins Werk gesetzt wurde. Unruhen auf

dem Kaiser und seinem Sohne den Beinanien
Britanniens. den C. selbst jedoch nie gefiihrt

hat, und besehloss einen Triumph, ein jahrlich.es

Fest und die Erriehtung von Triumphbogen in

Gesoriacum in Gallien. von wo er nach Britannien
ubergesetzt war, und in der Hauptstadt (doch
diirfte der Triumphbogen, dessen Inschrift noch
teilweise erhalten ist [s. zum J. 51], von dem

1

A

damals errichteten verschieden sein). Auch Mes-
salina empfing vom Senate Auszeichnungen. Das
eroberte Gebiet wurde als kaiserliche Provinz ein-

gerichtet und A. Plautius als erster Statthalter

an die Spitze derselben gestellt. Suet. 17 (vgl.

Smilda z. St., zu dessen Ausfuhrungen hinzu-

zufiigen ist, dass Sueton, der hier offenbar aus
dem Gedachtnisse schrieb, die Worte der Trium-
phalinschrift des J. 51 [sine] ulla iaeturfa [CIL
VI 920] mit Unrecht auf die'Ereignisae des J.s 43 10
bezogen hat). 21; Galba 7; Vit. 2; Vesp. 4. Tac.

XI 3; hist. III 44; Agr. 13. 14. Dio LX 19—23
= Zonar. XI 9. Pomp. Mela III 49. Joseph, bell,

lud. Ill 4. 5. Plin. n. h. Ill 119. Aurel. Vict. 4, 2.

Eutrop. VII 13. 19. Oros. VII 6, 9. 10. Cassiod.

chron. 654 !

(wo falschlich die Eroberung der Orcadi-

schen Inseln dem C. zugeschrieben wird). Senec,

cons, ad Pol. 13, 2; apocol. 12; Octav. v. 26ff. 42ff.

Anth. Lat. ed. Biese2 nr . 419—426; C. selbst

gedenkt seines Erfolges in der Rede fiber das ius 20
hmiwum der Gallier, CIL XIII 1668 (vereor lie

nimio insohntior esse videar et quaesisse iacta-

tionem gloriae prolati imperii ultra oceanum).
Vgl. ferner CIL VI 917. 3751 = 31282 (Geliibde

pro salute reditu victoria des C., die erst im
J. 46 erfiillt wurden). IX 2847 = Dessau 971.

XII 4334. XIV 3608 = Dessau 986. Rom. Mitt,

VI 1891, 166. Mflnzen mit H; de Britannfis) und
der Darstellung des triumphierenden C. oder eines

Triumphbogens. Cohen nr. loff. S. Moininseii30
R, G. V 158if. ' Ruggiero Diz. epigr. I 1030,

Htibner o. S. 86811'., wo die sonstige Litteratur

angegeben ist.

44 n. Chr. pout. max. Mb, pot. IV (25. Jan.

44/45) hup. VIII cos. Ill desig. IV p. p.
Im sechsten Monate nach seiner Abreise kehrte

C. nach Rom zuriick und feierte den prachtigeu
Triumph, an den sich Festspiele und Auszeich-
nungen der verdicnten Militars anschlossen (Suet.

17. Dio LX 23, 1—5. Plin. n. h. XXXIII 54.40
Joseph, bell. Ill 4. 5. Aur. Vict. epit. 4, 7. Eutr.
VII 13. CIL III 6809. V 7003. 7165. XI 395. Orelli
363. Bull. hell. V 1881, 473, vgl. auch die zum
J. 43 aiigefuhrteu Stelleu ; fur C. bezeichnend ist

die Dicorierung des Knaben Silanus und des Eu-
michen Posides, Suet. 24. 28. Tac. XII 3. Dio
LX 31. 7. Aur. Vict. epit. 4, 7. x. CIL XIV
2500 1. Die Occupation Britanniens und der Triumph
wavi-n ein grosser Eri'olg der kaiserlichen Rcgie-

nmg. dcrcn Position durch diese gliinzciide For- 50
dcrung des Chauvinismus wesentliidi gestarkt

wurde. Scit Augustus war den ri'imischen Waffen
kein iihnlicher Erfolg beschieden gewesen; nicht

einmal der Ocean hatte den Legionen Halt ge-

boten. Daher verherrlichten denn auch die Dichter

die That des C. (A nth. Lat. a. a. O.. vgl. Sen.

apceol. 12). und auf Mfinzen feierte man den wie-

dergewonnenen Kaiscrfrieden iCohen nr. 55. 56;
die l.cgendc Pari Angustae findet sich ubrigens

haufig auf Mfinzen des C.. auch in Jahren, in 60
denen gewiss nicht Frieden hen-

schtel.

Deni Heere lohnte der Kaiser seine tapfere

Haltung, indem er den Soldaten die Eechte der

Verheirateten zusprach (Dio LX 24, 3, s. ti. Ab-
sehnitt IV i). Der Senat erkannte den von C.

und seinen Legaten abgeschlossenen oder abzu-

schliessenden Vertriigen voile Rechtsgiiltigkeit in
(Dio LX 23, 6, vgl. Mommsen St.-R. Us 954,

2). Vielleicht aus Erkenntlichkeit hiefiir hat G.
die seit Tiberius unter kaiserlicher Verwaltung
stehenden Provinzen Achaia und Makedonien dem
Senate zuriickgegeben (Suet. 25. 42. Dio LX 24,

1; vgl. Marquardt St.-V. 12 319. 831. Doma-
szewski Eh. Mus, XLV 1890, Iff.). Die Ver-
waltung des aerarium Saturni, das bisher unter
Praetoren gestanden war. iibergab er stwei Quae-
storen, die vom-Kaiser eniannt wurden, das Amt
drei Jahre verwalteten und dann sofort die Praetur
oder sonstige Ehren erlangten (Suet. 24. Tac,

XIH 29. Dio LX 24, 1. 2; vgl. Mommsen St,-R,

lis 559. Willems Droit publ. 469. 49S; wir
kennen von qttaestores aerarii Saturni unter C.

den Domitius Decidius [Dessau 966] und Coie-

dius Candidus [Dessau 967]; Smilda zu Suet,

29 vermutet, dass auch Silanus quaestor aerarii
gewesen sei; ohne Grand, da die vermeintlichen

Schwierigkeiten in Silanus Carriere durch seinen

Patriciat erklart werden). Als Ersatz erhielten

die Praetoren einige Gerechtsame der Consuln
(Dio LX 24, 3), wohl die Entscheidung uber Fi-

deicoiniiiisssachen geringerer Bedeutung (s. u. Ab-
schn. IV da), wahrend wieder die Quaestoren
ihrer Stellungen in Italien ausserhalb Eoms (der

ostiensischen und gallischen Quaestur) enthoben
wurden (Suet. 24. Dio LX 24, 3; vgl. Mommsen
St.-R. 113 570ff. WillemsM69. PelhamClass.
Review X 1896, 61). An die Stelle des quae-
stor Ostiensis trat ein kaiserlicher Freigelassener

mit dem Titel proe. partus Ostiensis, der die Auf-
sicht iiber den allerdings erst im Ban begriffenen

Hafen zu fiihren hatte (Hirschfeld V.-G. I 139.

Mommsen St.-R. 113 1043). Durch einen Senats-
beschluss, der vermutlieh in dieses Jahr gehfirt, wurde
fur Rom und Italien verboten, Hauser und Villen

zur Erzielung eines grOsseren Gewimies abzubrechen
(.S. C. Hosidiamrm 'CIL X 1401 = Bruns Fontes
I s 190; vgl. Bachofen Lehren d. r. Civilrechts

185ff. K a r 1 o w a Rimi. Rechtsgcsch. I 644f.). In

Rom wurde die Restaurierung der Wasserleitung
aqua Virgo in Angriff geiiominen (CIL VI 1254].

Die Rhodier verloren ihre Freiheit |Dio LX
24, 1). M. Inlins Cottius crhielt eine Vergrtisse-

rung seiin^s HeiTsehaftsgebiet.es in den sog. Alpes

Cottiae und den KOnisrstitel I I>io a. a. <). ; vsrl.

Detlefsen Hcrm. XXI 1886. 5351'. I. In deni-

selben Jahr starb der Konig Agrippa von Judaea.
Obwohl C. dazu neigtc. den jungen Snhn des Ver-

storbeneii. der in Roin am kaiserlichen Hofe cr-

zogen wurde. zum Xachfolger des \'aters einzu-

setzen, wurde doch nach dem "Wilb-n der Frei-

gelassenen Agrippas Reich wieder zur Provinz ge-

macht und einem Procurator unterstellt l.Joseph.

ant. XIX 343—352. 360—363 [= Zonar. VI 11.

12 p. 34 f. Dind.] : bell. II 219. 220. Tac. hist.

V 9; vgl. Mommsen R. G. V 5241'. Marquardt
St.-V. 12 411f. ; Tacitus [XII 23] bcricht.-t erst

zum J. 49 : Ituruei et Iudaei defitnctis regibus,

S'lhaono citqne Agripjya , prneineiae Suriae ad-

(h'ti, vgl. dariiber Bonn ami De Syriae prov. Bom.
partibus 1865, off. Schiirer Gesch. d. jud. Volkes

I 471 und unten zum J. 49 1.

45 11. Chr. pout. max. trib. pot. V (25. Jan.

4.V46) imp. VIII [(IX j, X und XI] ros. Ill

desig. IV p. p~

C. veranstaltete ein wegen seines britanni-

schen Sieges gelobtcs Fest und vert.'ilte bei dieser
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Gelegenheit Geld unter das Volk, wobei seine

SchwiegersOhne intervenierten (Dio LX 25, 7. 8).

Den Saturnalien wurde ein funfter Tag hinzuge-

fiigt (Dio LX 25, 8). Das Recht der Aufstellung
eigener Bildsaulen wurde auf diejenigen beschrankt,

die ein Gebaude crrichteten oder restaurierten

;

in jedem anderen Falle war besondere Erlaubnis
des Senates erforderlich (Dio LX 25, 2. 3; vgl.

Mommsen St.-R. 13 451). Die Wiederherstel-

lung der aqua Virgo gedieh zu Ende (CIL VI 10
1252 [= Dessau 205]. 31565, vgl. 31564). Auf
Senatsbeschluss liess C. durch die curatores ta~

bulariorum publicorum (s. u. Abschn. IV d a)

einen Bau in Rom errichten (CIL VI 916 =
31201).

Wohl in demselben Jahr hatte Ser. Sulpicius

Galba als Proconsul von Africa Unrulien in dieser

Provinz zu unterdriicken ; vermutlich war er es,

der den Stamm der Musulamier zu Paaren trieb

(Suet. Galba 7. 8. Pint. Galba 3. Tac. hist. 120
49. Aur. Vict. 4, 2; epit. 4, 4; vgl. Cagnat
L'armde Rom. d'Afrique 29f. Pallu de Lessert
Pastes des prov. Afr. 123ff.). C. erneuerte drei-

mal den Lmperatortitel (noch imp. VIII erscheint

mit trib. pot. V verbunden, CIL V 25 und wohl
audi II 4G45 ; im selben Jahr finden sich imp. X,
CIL II 1569. VI 916 = 31201 und imp. XI: VI
1252. 3751 = 31182; vgl. LeBas Inscr. de Moree
250 nr. 74). Die Veranlassung dazu gaben wohl die

Erfolge Galbas in Africa, die Kampfe in Thrakien, 30
die bereits in diesem Jahre begonnen haben durften

(s. zum J. 40), und endlieh die Foitsetzung der

Occupation Britanniens , die gewiss nicht zum
Stillstand gekommen ist. Damals wird der Le-

gionslegat T. Flavius Vespasianus zwei Stamme
unterworfen und iiber zwanzig Ortschaften ein-

genommen haben (Suet. Vesp. 4. Tac. Agr. 13;
hist. Ill 44. Dio LX 30, 1 [irrig beztiglich des

Titus]. Joseph, bell. Ill 4. 5. Eutr. VII 19, vgl.

Hubner Herm. XVI 1881, 528, 5). 40
46 n. Chr. pont. max. trib. pot. VI (25. Jan.

46/47) imp. XI /und XII] cos. (Ill) desig.

IV p. p.

Wahrscheinlich in diesem Jahre wurde durch
das S. G. Vellaeanum den Frauen die Biirgschafts-

leistung untersagt (UIp. Dig. XVI 1, 2 = Bruns
16 186, vgl. Bachofen Lehren d. rom. Civil-

rechts Iff. Rudorff Rom. Rechtsgesch. I 122;
ob die lex lunia Vellaea fiber Testamente in

das J. 27 oder 46 n. Chr. gehort , ist unsicher, 50
vgl. Bruns 16 119. Mommsen St.-R. LTI 346,

1. Karlowa Rom. Rechtsgesch. I 620). Ein
Senatsbeschluss , der wohl gleiehfalls aus diesem
Jahre stammt, regelte die testamentarische Zu-
weisung des Patronatsrechts iiber Freigelassene

(5. C. Ostorianum. Ulp. Dig. XXXVHI 4, 1 =
Bruns 16 186; vgl. Kuntze Cursus d. rom.
Rechts 2 564). Durch ein anderes Senatsconsult
wurde die Befugnis, den Senatoren die Erlaubnis
zu Reisen ausserhalb Italiens zu erteilen , vom 60
Senat auf den Kaiser ubertragen (Dio LX 25, 6.

Suet. 23; s. Abschn. IV la). C. selbst verbot

die amtliche Uhterstiitzung von Freigelassenen,

die ihre Patrone anklagten (Dio LX 28, 1. Suet.

25, s. auch Abschn. IV c y). Um dem Missbrauch
der Parteien, die Gerichtssitzungen zu versaumen,
zu steuern, verkiindigte er, dass er bis zu einem
gewissen Terrain den Process auch in Abwesen-

heit der einen Partei durchfiihren werde (Dio LX
28, 6). Er ordnete Besitzverhaltnissc im Gebiet
der Anauner in Siidtirol und bestatigte diesen,

den Tuliassern und Sindunern ihr, allerdings usur-

piertes, romisches Biirgerrecht (CIL V 5050 =
Dessau 206 = Bruns I» 240; vgl. Kenner
Edict d. Kaisers C. 1869. Mommsen Herm. IV
1870, 99ff. Karlowa Rom. Rechtsgesch. I 655).

Gleichzeitig wurde die Strasse von Altinum durch
Tirol bis zur Donau, die sein Vater Drusus be-

gonnen hatte, wiederhergestellt , ausgebaut und
mit dem Namen Via Claudia Augusta benannt
(CIL V 8002. 8003; s. u. Abschn. IV k). Bei
Rom selbst wurden in Verbindung mit dem Bau
des neuen Hafens Canale vom Tiber ins Meer ge-

fiihrt und dadurch die Stadt von der tlberschwem-
mungsgefahr befreit (CIL XIV 85 = Dessau
207 Ostia).

Munzen aus diesem Jahr mit den Reversle-

genden de Britann(is) und de Gfermanis (Cohen
nr. 17f. 28f.) sprechen dafur, dass in Britannien

und am Rheine gekampft wurde; wahrscheinlich
setzte Plautius seine tJnternehmungen fort und
hatte Domitius. Corbulo die seinigen begonnen
(s. zum J. 47). Der KOnig des bosporanischen

Eeiches, Mithridates II., von C. selbst im J. 41
eingesetzt, wurde wegen wirklicher oder nur von
seinem Bruder Kotys, den er nach Rom gesandt.

hatte, ihm zur Last gelegter Umtricbe seiner Herr-

schaft entsetzt und das Konigreich eben diesem
Kotys zugesprochen. Der Legat (von Moesien?)
A. Didius Gallus verjagte Mithridates aus seinem
Lande und setzte Kotys als Konig ein (Petr. Patr.

frg. 3, FHG IV 185 [= Dio LX 28, 7 ed. Boisse-

vain], wo irrig von IbererkCnigen die Rede ist.

vgl. Mommsen R. G. V 379. Tac. XII 15. 18.

63; s. o. Sp. 782f. Prosopogr. I 477 nr. 1271.

Nipperdey-Andresen zu Tac. aa, OO.). Wahr-
scheinlich aus Anlass dieses Erfolge s erneuerte

C, wohl gegen Ende des Jahres, den Lnperator-
titel zum zwo'lftenmal (trib. pot. VI imp. XI:
CIL V 5050. 8003. XI 3791. Ephem. epigr. VIII
744. Not. degli scavi 1892, 289. Cohen nr. 7f.

I7f. 28f. 36f. 45f. 57f. 69. 86f.; trib. pot. VI
imp. XII, CIL X 1558. XIV 85; noch in zwei

Insehriften des folgenden Jahres findet sich irrig

imp. XI, s. zu diesem Jahr). Der Konig von

Thrakien, Rhoemetalkes III., war, wohl schon im
J. 45 (s. d), auf Anstiften seiner Gemahlin um-
gebracht worden

;
geeigneter Anlass fur die Ronier.

um das Land zur Provinz zu machen. Es wurde
nach Bewaltigung des Widerstandes einem Pro-

curator unterstellt (Euseb. chron. I 152 Schoene.

Cassiod. chron. 659. Syncell. p. 631 Bonn. Tac.

XII 63; vgl. Mommsen Ephem. epigr. II p. 258f.

Marquardt St.-V. 12 313. v. Premerstein
Jahresh. d. Ost. Inst. Beibl. I 1898, 183).

Die systematische Zuruckdrangung des Senates
bei aller ausserlichen Ehrung desselben sowie die

derrOmisehen Aristokratie unertragliehe Herrsehaft
der Freigelassenen liessen in den Senatskreisen

die Unzufriedenheit nicht verschwinden. Es bil-

dete sich abermals eine VerschwOrung, die von
zwei sehr vornehmen Herren. Asinius Gallus und
Taurus Statilius Corvinus, geleitet wurde und an
welcher sogar Freigelassene des Kaisers, vielleicht

aus Neid gegen die ubermachtige Stellung einiger

wenigen von ihnen, teilnahmen. Die VerschwS-
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rung wurde jedoch unterdriickt; die Teilnehmer
verfielen der Strafe (Suet. 13. Dio LX 27, 5).

Damals werden die Consulare Asinius Celer und
Cornelius Lupus, die amici Lusius Saturninus und
Pompeius Pedo, sowie der Gardepraefect Rufrius

Pollio den Tod gefunden haben (Tac. XIII 43.

Sen. apocol. 13; vgl. Eirschfeld V.-G. 220).

Auf diese gliickliche Errettung des Reiches vor

der Gefahr neuer Winren beziehen sich die Munzen
mit den Legenden S. P. Q. E. pfatrij pfatriaej

o(b) c/ivesj sfervatos) und ex s. c. ob cives ser-

vatos (Cohen nr. 36f. 86f.), die in diesem Jahr
gepragt wurden.

47 n. Chr. pont. max. trib. pot. VII (25. Jan.

47/48) imp. XII [(XIII), XIV und XVJ cos.

IV p. p. censor.

C. trat in diesem Jahr, dem 800. Roms, seinen

vierten Consulat an, wieder zusammen mit L. Vi-

tellius, der zum drittenmal Consul war (Dio LX
29, 1. Zonar. XI 9 p. 29 Dind. CIL in 6024.

IV 2553. V 8002. VI 918 [= Dessau 210], IX
5959. X 8067, 1. 2. XII 5666. XP7 4124, IGS
I 67. Anzeiger f. schweiz. Altertumskunde 1898,

66, irrig CIL XII 5528; cos. desig. IV war C.

seit dem J. 43, s. daselbst und ferner CIL II

1569. 4645. 4718. V 25. 3326. 5050. 8003. VI
916 = 31201. 917. 1252 [= Dessau 205]. 3751
= 31282. X 1558. XI 3791. XIV 85 [= Dessau
207]. Journ. Hell. St. VIII 1887, 360. Ephem.
epigr. VIII 744. Not. degli scavi 1892, 289; nach
Suet. 14 ware C. im J. 47 an die Stelle eines

Verstorbenen als suffectus getreten, was allein

schon durch die Bedeutung des Jahres als Jubi-

laumsjahr widerlegt wird, vgl. u. zum J. 51, ferner

Asbach Rh. Mus. XXXV 1880, 178ff. Smilda
z. St.). Er blieb nur zwei Monate im Amte (Suet.

14; anders Asbach a. a. O., doch konnte sich

C. auch nach der Niederlegung des Consulats wie

im J. 44 [Dio LX 23, 4] die consularische Ge-

walt zur Ausrichtung der Spiele erteilen lassen).

Nicht ohne bestimmte Absicht wird C. gerade

dieses Gedenkjahr zur (jbernahme der wohl schon

lange projectierten Censur bestimmt haben. Er
liess sich, vermutlich gleich zu Anfang des Jahres,

zum Censor designieren (censor designatus im
J. 47 nach dem 25. Januar, CIL IX 5959 = D e s s a u

209 ; designates fehlt irrig in der vor diesem Tage
gesetzten Inschrift V 8002 = Dessau 208).

Wieder beutete Messalina ihre Herrschaft uber

den Gatten aus, um Mitglieder der bochsten Ari-

stokratie zu vernichten. Aus uns unbekannten

Griinden, vielleicht weil sie Pompeius Rivalitat

gegen ihren eigenen Sohn fiirchtete, bewog sie

den Kaiser, seinen Schwiegersohn Cn. Pompeius
Magnus tSten zu lassen. Mit diesem zugleich

fanden seine Eltern M. Licinius Crassus Frugi

und Scribonia den Untergang (Zonar. XI 9 p. 30

Dind. [aus Dio]. Dio LX 31, 7. Suet. 27. 29.

Tac. hist. I 48. Sen. apocol. 11; iiber die Zeit

vgl. Smilda zu Suet. 27). Des Kaisers Tochter,

Antonia, wurde jetzt mit Faustus Cornelius Sulla

Felix, einem Halbbruder Messalinas, vermahlt, dem
sie bald einen Sohn gebar (Zonar. a. a. O. Suet.

27. Tac. XIII 23). Dem Tode des Pompeius folgte

der des hochangesehenen Consularen Valerius

Asiaticus. nach dessen einst dem Lucullus ge-

horigen Garten (am Monte Pincio) Messalina liistern

war, seiner Freundin Poppaea Sabina, die ihre

Eifersucht erregte, und anderer, die in denselben
Process verwickelt wurden (Tac. XI 1—4. XHI
43. Dio LX 29, 4—6. Zonar. a. a. O. ; vgl. CIL
XIII 1668. Dio LX 31, 5). Messalina selbst tiber-

liess sich , alle Bedenken beiseite lassend, unge-
scheut der Liebe zu C- Silius, den sie mit Geld,

Ehren, ja mit des Kaisers eigenem Gut iiber-

schiittete (Tac. XI 12. 35. Dio LX 31, 3 = Zonar.

XI 10 p. 30f. Dind.). Vielleicht weil er sich gegen
10 eine derart schmahliche Behandlung seines Herrn

aufzulehnen wagte, fiel Polybius, der Freigelassene
a studiis, ihrer Wut zum Opfer; dadurch ent-

fremdete sie sich jedoch die andern Freigelassenen,

mit denen sie bis dahin eintrachtig vorgegangen
war, und bereitete so ihren eigenen Untergang
vor (Dio LX 31, 1. 2 Zonar. XI 10 p. 30f. Dind.
Sen. apocol. 13; Ranke Weltgesch. Ill 103f. 303f.

iiberschatzt wohl die Bedeutung dieser Vorgange).
Bei solchen Zustanden am kaiserlichen Hof nimmt

20 es nicht Wunder , dass wiederum Attentate gegen
C. versucht wurden (Tac. XI 22 [hieher gehort wohl
einer der Suet. 13 aufgezahlten Anschlage auf

das Leben des C.]; vgl. Dio LX 29, 4. Zonar.

XI 9 p. 29f. Dind.).

Aber der Kaiser liess sich das nicht anfechten.

Er befand sich gerade in diesem Jahr in Festes-

stimmung; denn die 800. Wiederkehr von Roms
Griindungstag (21. April) feierte er durch liedi

sacculares, hierin abweichend von dem System
30 des Augustus, der diese Festspiele vor 63 Jahren

veranstaltet hatte (Tac. XI 11. Suet. 21; Nero 7;

Vit. 2; Dom. 4. Plin. n. h. VII 159. VIII 160.

Aur. Vict. 4, 14. Censorin. 17, 11. Zosim. II 4,

3; von den acta ludorum saecularium des C.

sind wenige Fragmente erhalten, CIL VI 32324f.

;

fiber die Feier und die chronologischen Fragen,

die sich an dieselbe kniipfen , vgl. Mommsen
Rom. Chronol. 187 ; Ephem. epigr. VIII p. 238.

Marquardt-Wissowa St. -V. HI* 385ff. Hirsch-
40 feld Wiener Stud. Ill 1881, 102). Audi ein

Troiaspiel wurde damals von vornehmen Knaben,
darunter des Kaisers Sohn, veranstaltet (s. o.

Nr. 92).

Vermutlich unmittelbar nach der Feier der

Saecularspiele trat C. die Censur an mit L. Vi-

tellius (Tac, XI 13. XII 4; hist. Ill 66. Suet.

16; Vit. 2. Plin. n. h. VII 159. X 5. XXXITI
33. Aur. Vict. 4. 4; censor mit trib. pot. VII.

CIL IH 6024. V 8002. VI 918 [= Dessau 210].

50 Xn 5666). Die Dauer der Censur betrug 18 Mo-
nate; wie Tac. XI 25 (vgl. auch XII 4) zeigt,

ist sie etwa im October 48 zu Ende gegangen
(vgl. Mommsen St.-R. H3 350. Herzog St.-

Verf. II 268, 2; mit Unrecht nehmen Ziegler
Regierung d. Kaisers C. 1880, 33ff. und Nipper-
dey-Andresen zu Tac. XI 13 eine funfjahrige

Dauer der Censur an; auch Herzog irrt, wenn
er a. a. O. den Anfang der Censur vor die Sae-

cularspiele setzt, da Tacitus denselben sonst be-

60 stimmter hervorgehoben hatte ; er wird bei der

Designierang zu Anfang des Jahres davon ge-

sprochen haben). Das censorische Amt, das seit

68 Jahren nicht niehr in der herkOmmlichen Weise
gefuhrt worden war (vgl. de Boor Fasti censorii

30f.), hot C. erwunschten Anlass zur Betatigung

seines Geschaftigkertstriebes. In strengen Edicten

schalt er die Ausgelassenheit des Volkes in den
Theatern (Tac. XI 13) und trat gegen Lurus,
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ETie- und Kinderlosigkeit auf (Suet. 16). Die
Saulen unci Pfeiler, die von Privatleuten an ciffent-

lichen Ortcn crrichtet worden waren, wurden be-

seitigt (CIL VI 919 = Dessau 211, von Bor-
ghesi mit Wahrsclicinliclikeit auf C.s Censur be-

zogen). Drei neue von C. erfundene Buchstaben
wurden in das lateinische Alphabet aufgenommen
(Tac. XI 13. 14; s. u. Abschn. VI). Als Censor
nabni C- den Bau von zwei Wasscrlcitungen, den

vgl. Tac XIII 54). Dagegen begannen die Chauker
untcr Fanning eines ehemaligen rOmischen Au-
xiliaren, des Cannenefaten Gannascus, ibre Raub-
ziige von neuem und plunderten auf leiehten Pi-

ratenscbiffen die gallische Kiiste. Doch gelang
es dem neuen Statthalter von Germania inferior,

Cn. Domitius Corbulo, mit der Rheinflotte die

feincllicben Fahrzeuge zu vernichten (vielleicbt

schon ini J. 46, s. d.). Das geniigte jedoch keines
bereits Gaius begonnen hatte, wieder in Angriff 10 wegs dem hochstrebenden Manne, den weitaus
(Tac. XI 13 ; s. u. Abschn. IV k) ; unmittelbar vor
seiner Censur hatte er zwei neue Heerstrassen,

die Via Claudia Augusta und die Via Claudia nova,

dem Verkehr iibergeben (CIL V 8002. IX 5959

;

s. u. IV k). Er war so eifrig in seinem neuen
Amte, dass er an eineni Tage zwanzig Edicte an-

schlagen liess (Suet. 16).

Auch sonst war das Jabr reich an neuen Ge-
setzen und Verfugungen. Durch ein Volksgesetz

greifende Plane erfiillt zu haben scheinen. Er
ncitigte die Friesen wieder zur Anerkennung der

rOmischen Hoheit, ordnete ihre Besitz- und Eechts-
verhaltnisse und legte eine Garnison in ihr Land.
Dann zog er fiber den Rhein, liess den Gannascus
umbringen und riickte, als dadurch neue Bewe-
gung unter den Chaukern entstand, in das Feindes-

land ein. Aber eine Erneuerung der Eroberungs-
politik des Drusus und Gennanicus, deren Ende

wurden Glaubiger, die Haussohnen auf den Tod 20 nicht abzusehen war und die gerade jetzt, da ein

der Eltern hin Geld liehen, mit Strafe bedroht
(Tac. XI 13 [lege lata], vgl. Karlowa Rom.
Rechtsgesch. I 623, der jedoch mit Unrecht an-

nimmt, dass wir es hier mit einem Edict des C.

zu thun haben). Kranke Sclaveti, die von ihren

Herren aus dem Hause gewiesen wurden, erhielten

nach einer Verordnung des Kaisers die Freiheit;

ihre Totung sollte als Verbrechen des Mordes be-

handelt werden (Suet. 25. Dio LX 29, 7 = Zonar.

ansehnlicher Teil des Heeres durch die Eroberung
Britanniens besohaftigt wurde, griissere Schwierig-

keit bot als je, entsprach nicht den Intentionen

der claudischen Eegierung. Daher befahl C. den
Riickzug iiber den Rhein unci liess sogar alle Be-
satzungen im freien Germanien, die vom Heeres-

commando in Gcmiania inferior abhingen, nacli

dem link en Rheinufer zuriickfuhren. Um doch
wenigstens das Heer an Zucht und Arbeit zu

XI 9 p. 30 Dind. = Suid. s. K?.av8ioe. Modest, 30 gewolmen , sorgte Corbulo fur straffe Discipl
TV™ VT O f» PC.1 T.. .i. 1TTT £.- o\ T> 1_ o - ___.-! 1' u n' l-. 1 t _ . 11 /I iDig. XL 8, 2. Cod. lust, VII 6, 3). Durch Se-

natsbeschllis.se wurden 10 000 Scstcrzen als Ma-
ximum des Honorars fiir Anwiilte bestimmt, wah-
rend die Aimahnie einer hoheren Summe nach
der lex repchmdarum bestraft werden sollte (Tac.

XI 5— 7), die Pontifices angewiesen, fiir die Re-
organisation des Collegium* der Haruspiees Sorgo
zu tragen (Tac. X] 15; vgl. Bormann Jahresh.
d. (ist. Inst. II 3899, 134) mid die designierten

unci hielt die Soldaten zur Anlegung eines Canales
zwischen Maas unci Rhein an, der wohl haupt-
siichlich strategisohen Zwecken dienen sollte. Er
empfitig fiir seine Thaten die Triumphalinsignien
(Tac. XI 18—20. Dio LX 30, 4-6; vgl. Momm-
sen R. G. V 114f. Wietersheim-Dahn Gesch.
d. Vcilkerwiinderuiig 12 93f. 550; in das J. 47
fallen wohl nur die Ereignisse von der Unter-
werfung der Friesen bis znm Riickzugsbefehl des

Quaestoren zur Veranstaltung vim Gladiatoren- 40 C). Der Princeps empfing in diesem Jahr drei

spielen angehaltcii (Tac. XI 22. XIII 5. Suet. 24 '
n

"
' ' '

" " '
'

"

[ungenau]; irrig denkt Sniilda [zu Suet. a. a. O.]

an eiiien Erlass des Kaisers, vgl. P. Dolabe.Ua
cenmit bei Tac. XI 22 ; ob thatsiiehlich, wie Sueton
berichtet, die Ausriehtung der Gladiatorenspiele

an die Stelle der tlrahtra riorum [.-. u. Abschn.
IV do] trat, erscheint bei dt-ni Stillsehweigen des

Tacitus zweifelhafti.

A. Plautius, der die Eroberung und Organi-

nial die Acclamation als Imperator (zu Anfang
des Jahres noch imp. XII CIL XII 552S. IGS
I 67. Anzeiger f. schweiz. Altertumskunde 1898,
68 [irrig imp. XI CIL V 8002 = Dessau 208,
auch K.nst ungenau, s. o. S. 2801. IX 5959 =
Dessau 209]; noch hn selbm Jahr imp. XIV.
CIL XIT 5666 und imp. XV. Ill 6024. VI 918 =
Dessau 2282. 210i, wohl anf Grinid der Erfolge
des Ostorius Scapula und Domitius Corbulo.

ation der neuen Provinz Britnnnien geleitet hatte, 50 48 n. Chr. pout. max. trib. pot. VIII i25, Jan
wurde abbernfeii und erhielt die iiiigewohnliclK

Auszeichnung einer oratio (Suet. 21. Tac XIII
32. Dio LX'30. 2. Entrop. VII 13). An seine

Stelle trat P. O .-tori us Scapula, der 'gleieh nach
seiner Ankunft ein en Angriff der Britten zuriiek-

zuschlagen hatte (Tac. XII 31; vgl. dazu Xipper-
dey-Andresenj. Gni-sr Genngthuung wurde
der romiM-hen Politik zu teil durch das Erscheinen
cheinskischer Gesandter in Ecun, die den daselbst

48 49 1 imp. XIT cos. IV p. p. tensor.

Die Anitspfliehten der Censur, an dtiien C.

grosse Freude fand. beschaftigteii ihn auch in

diesem Jalire. Es wurde die lectio ienatus voll-

zotren (Tac. XI 23. XII 4. Dio LX 29. 1. 2:
vgl. CIL V 3117 [= Dessau 968]. VI 1442. X
6520. Mommsen St.-R. IIS 940ff.i, und mit
licsonderem Eifer trat der Kaiser fur den bereits

im Besitze des unvollstandigen Biirgerreehtes be
ebenden NVffen des Avminius, Italicus, znrn Konig60 findlicheii Add. der Gallia ccmata ein. der um
erbaten und erhielten. Dass die Erhebung dies

Mannes nur zu neuen Zwistigkeiten unter den
Cheruskem fiihrte, konnte der kaiserlichen Regie-
rung gleichfalls nur angeiiehiu sein (Tac. XI 16.

17; die Notiz iiber die gleichzdtige Anwesenheit
gernianischc-r, partliiseher und annenischer Ge-
sandter in Rom. Suet. 25. i.-t falschlich in die

Biographie des C. geraten, sie gehort zum J. 57

;

das Rrcht, r<"mische Magistraturen zu bekleiden.

ersucht hatte (die Eede, die C. lei die.-er Gelegen-

heit im Senate hielt, ist zum Teil erhalten, s. o.

Abschn. Ibj. Durch Setiatsbe.-chluss wurde zuer.-t

den Aedueni da- ius adipiscrndorum in to-be ho-

tionim zuteil (Tac. XI 23—25; vgl. Marquardt
St.-V. 12 279. MoniF.sen St.-E. 13 490. Her-
zog St.-Veif. II 266, 4. 935. Desjardins G(?ogr.
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de la Gaule Rom. Ill 278ff.). Vielleieht liess C.

damals das Eecht der Adlection in den Senat, das
bisher nur dem Censor zustand, auf den Princeps

als solchen iibertragen (vgl. Groag Arch.-epigr.

Mitt. XX 49; was Dio LX 11, 8 von der Auf-
nahme von Bittern unter die Tribunen sagt, ist

wohl nur des zusammenfassenden Berichtes wegen
in die Geschichte des J. 42 geraten und diirfte

sieh gleichfalls auf die Censur des C. beziehen).
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nisonscommando fiir einen Tag. Es ergmgnun ein

hartes Strafgerieht iiber die Schuldigen. Messalina,

Silius, der Praetorier Iuncus Vergilianus, der Prae-
fectus vigilum Decrius Calpurnianus, der Procura-

tor ludi Sulpicius Rufus, der Arzt Vettius Valens,

die Ritter Titius Proculus, Pompeius Urbicus,

Saufeius Trogus, Traulus Montanus, M. Helvius,

Cotta, der gefeierte Tanzer Mnester fanden den
Tod ; andere erlitten die Strafe der Verbannung.

Die Ausstossung aus dem Senat wurde in sehr 10 Der Senat erkannte dem Narcissus die ornamenta
schonender Weise vorgenommen, indem denen,
die die Streichung aus der Senatorenliste zu ge-

wartigen batten, bedeutet wurde, selbst den Censor
um die Erlaubnis zmn Ausscheiden zu bitten (Tac.

XI 25. XLT4. Dio LX 29, 1.11, 8; vgl. Momm-
sen St.-R.III 881). Wegen dieses mildenVerfahrens
beantragte der Consul L. Vipstanus Poplicola fiir

C. den Titel pater senatus, den dieser jedoch ab-

lehnte (Tac. XI 25). Die Zahl der sehr zusammen-

quaestwia zu und beschloss die Vernichtung von
Messalinas Andenken (Tac. XI 26—38. XII 65.

Suet. 26. 28. 29. 36. 39. Dio LX 31, 3—5 =
Zonar. XI 10 p. 31 Dind. Aur. Vict. 4, 11. 12.

Sen. apocol. 11. 13; Octavia v. 257ff. Iuv. X
330—345 [dazu die Scholien]. XV 329-331. Schol.

Iuv. II 29; dass Joseph, ant. XX 149 [= Zonar.

VT 15] nur sagt nQoavrjQfjxei yag zijv yvvaixa
MeooaXivav 8ca i^rjloxviiiag beweist naturlich noch

geschmolzenen Patricier wurde, hauptsachlich sa- 20 nicht, dass er von der Vermiihhmg mit Silius-

craler Riicksichten wegen, durch Aufuahme neuer
Geschlechter in den Patriciat erganzt (Tac. XI
25. Suet. Otho 1. CIL III 6074. XIV 3607

;

vgl. Monimsen St.-R, 113 1101 ; von diesen Neu-
patriciern sincl uns L. Salvius Otho, M. Helvius Ge-
minns und P. Plautius Puleher bekannt). Strenge
Musterung hielt C. iiber die Ritterschaft (Suet. 16.

Plin. n. h. XXXIII 33). Hauptsachliche Miihe gab
der Vollzug des Census, bei dem 5984072 rOmische

nichts wusste; der Name der Messalina ist era-

diert CIL VI 918. 4744; vgl. W.RibbeckZtschr.
f. Gesch. u. Politik 1888, 608ff.; Rh. Mus. XLIH
1888, 636).

Durch diesen Ausgang seiner dritten Ehe nicht

belehrt, beschaftigte sich C. bald wieder mit neuen
Heiratsplanen. Da hielt die Huge und herrsch-

siichtige Agrippina, Gennanicus Tochter, ihre Zcit

fur gekommen. Als Nichte des Kaisers in hau-
Biirger eingeschatzt wurden (CIL XIII 1668 Rede 30 figem Verkehr mit ihm , wusste sie durch fein

fiber das ius honorum. Tac. XI 25. Plin. n. h. VII
159; abwcichciul you Tacitus geben Eiiocb. chron.

p. 152 Schoene 6 844 009, Svncell. p. 629 Bonn.
6 941 000 als Zahl der Burger an ; vielleieht hat
Tacitus, wie Lehmann 292 vennutet, spiitere

Naclitrage nicht beriieksichtigt). Viele aus der

Biirgerschaft wurden durch die censorische Riige

gebrandmarkt, nicht selten nur auf Grand unge-
nauer Informationen (Suet, 16; iiber die ebenda

berechnete Coquetterie die Sinnlichkeit des altern-

diin Ilcnen derart zu enegen, da.-s bald kerne

andere als kiinftige Kaiserin in Betracht kam.
Sie fand iiberdies Unterstiitzung bei Pallas, der

dem Kaiser riet, Agrippinas Sohn aus erster Ehe,
L. Domitius Aenobarbus, der als Urgrossenkel

des Augustus seincm eigenen Sohne ein gefahr-

licher Rivale werden kfinnte, durch diese Heirat

zur Stiitze des Britannicus zu machen. Vergebens
berichtete Entziehung des Biirgerreehtes vgl. 40 widerstrebten Narcissus und Callistus. Agrippinas
Smilda z. St.). Mit dem feierlichen Acte der

Lustration schloss endlich die Censur des C. (Tac.

XI 25. XII 4. Mommsen St,-E. 113 340 , 5.

413, 6 folgert aus letzterer Stelle eine Iteration

der Censur fur L. Vitellius, der auf einer Miinze
seines Solmes [Cohen I 2 360 nr. 53] censor II
genamit wird).

Aber wahrend C. clem Staate gegeniiber mit

gesehaftigem Eifer seinem censorischen Beruf

Sieg war sieher, und schon suchte sie auch durch

den Plan einer Verlobung ihres Sohnes mit Oc-

tavia. dem der bisherige Verlobte der Kaisers-

tochter, Silanus, zum Opfer fiel, ihre und ihres

Sohnes kiinftige Stellung vorzubereiten (Tac. XII
1-4. 8. XIII 2. Suet.' 26. 27. 29. Dio LX 31,

6. 7. LXI 11, 3. Zonar. XI 10 p. 31 Dind. Sen.

apocol. 8. 10. 11. 13; Octavia v. 14711'.; eine

uidere Auffassung dieser Vorgange findet sich

obgelegen war, hatte er es versamnt, die Censur 50 bei Ranke Weltge.-eh. Ill 104. 252f.i.

im eigenen Hau.-e auszuiiben. Der Geliebte der

Kaiserin, C. Silius, drangte sie zu gesetzlichem

Ehebunde. Ein Mann von hohem Adel und grosser

Beliebtheit, iiberdies gerade Consul designatus,

geclachte er, sich durch die Ehe mit der Kaiserin

unci Crgrossnichte des Augustus den Weg zur

Herrschaft zu bahnen, naehdem der Kaiser, clem

man solches zu bieteji gewagt, unmOglich ge-

worden wiire. So wurde trotz Messalinas anfiing-

In dieses Jahr fallt der Ausbau der ri'n Clau-

dia Valeria, die Rom mit clem adriatisehen Meere
verband (CIL IX 5973. s. u. Abschn. IV k>. Un-
gefalir gleichzeitig erschloss der Statthalter von

Germania superior, Curtius Rufus, ein Silberberg-

werk im Gebiet der Mattiaker an der unteren

Lahu. wof'iir er die Triumphalauszeichnuna' erhielt

(Tac. XI 20; vgl. Dahni Rhein. Jahrb. CI 1897,

117rl'.j. Der an- seinem Keiche vertriebene Bos-

lichen Widerstrebens, wahrend C. in Ostia weilte, 60 poraner Mithridates (s. zum J. 46i hatte sich. ver-

die Vennahlung seiner Gattin mit Silius nach
alien vorgeschriebenen Regeln vollzogen (October

48). Aber die offenbar hochven-aterischen Plane

des Silius bewogen Narcissus einzugreifen und
mit grosser Thatkraft dem frechen Spiel ein Ende
zu machen. Damals erhielt er von dem. wie ge-

wolmlich bei solchen Anlassen , fassungslosen

Herrscher trotz seiner halbfreien Stellung das Gar-

mutlich im J. 47, der Herrschaft iiber das sar-

matische Volk der Dandariden bemachtigt und
wandte sich jetzt, im Bunde mit dem Kcinig der

Siraker (gleichfalls eines sannatischen Stammes),

Zorsines. gegen das bosporanische Reich, in wel-

chem nur wenige Cohorten unter dem Praefecten

Iulius Acjuila zum Schutze des Konigs Kotvs zu-

ruckgeblieben waren. Aber Kotys und Aquila
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verbanden sich mit Eunones, der die Aorser (s. o.

Bd. I S. 2659) beherrschte, und erstfirmten im Verein
mit diesem die Hauptstadte der Gegner, Soza und
Uspe. Zorsines wurde genfltigt, das Bild des 0.

zu adorieren und Geisehi zu stellen ; Mithridates
ergab sich dem Eunones, der inn, woM im fol-

genden Jahr, an C. auslieferte. Er wurde in Eom
interniert (Tae. XII 15—21. Plin. n. h. VI 17

;

die Litteratur s. o. zum J. 46). Die Expedition
des Aquila wird die 16. Imperatorenacclamation
des C. veranlasst haben (imp. XVI, OIL II 1302.

V 6969. IX 5973. X 1416). Herodes, KOnig von
Chalkis, starb in diesem Jahr ; sein Gebiet erhielt

(vermutlich erst im J. 49/50; vgl. Joseph, ant.

XX 138) Agrippa II., Sohn des einst C. so be-

freundeten Konigs Agrippa von Judaea (Joseph,

ant. XX 104 [= Zonar. VI 14]; bell. II 221—
223; s. Schiirer Gesch. d. jiid. Volkes I 491
und o. zum J. 44).

49 n. Chr. pont. max. trib. pot. IX (25. Jan.

49/50) imp. XVI, [XVII und XVIII] cos. IV
desig. (V) p. p. censor.

Das einzige Bedenken, welches der Vermah-
lung des C. mit Agrippina noch entgegenstand,

dass namlich die Ehe zwischen Oheim und Nichte
als Blutschande gait, wurde durch das Ranke-
spiel des L. Vitellius beseitigt. Senat und ,Volk'

verlangten in wohlarrangierter Komoedie, dass C.

Agrippina zur Gattin nehme, und durch ein Se-

natsconsult wurden die Ehen mit BruderstOchtern

fiir erlaubt erklart (vgl. Gai. Inst. I 62. Ulp.

V 5. 6). So wurde die Hochzeit gefeiert, der

bald auch die Verlobung des jungen Doinitius

mit Octavia folgte (Tac. XTI 5—7. 9. Suet. 26.

29. 39. Dio LX 31, 6. 32, 3. Joseph, ant. XX 149
[= Zonar. VI 15]. Plut. Ant. 87. Aur. Vict. 4, 12

;

•epit. 4, 10. Zonar. XI 10 p. 3 If. Dind. [aus Dio],

Octavia v. 141f. Schol. Iuv. II 29). Mit dem Mo-
mente, da Agrippina C.s Gemahlin wurde, ging die

Macht auf sie iiber. Ganz im Gegensatz zu Mes-
salina hatte diese hochbegabte Frau, die durch ihre

Abstammung von Augustus ein Anrecht auf die

Herrschaft zu haben glaubte, nichts Geringeres

im Sinne, als die gleichberechtigte Mitherrscherin

ihres Gatten zu werden und dereinst ihres Sohnes,

dem sie den Weg zum Throne auf alle Weise zu

ebnen suchte. Sie gab ihm den damals beriihmte-

sten Schriftsteller Boms, Seneca, der aus dem
Exil zuriickgerufen wurde, zum Erzieher und setzte

es durch, dass er den ausseren Ehren nach dem
Britannicus, an dessen dereinstiger Thronfolge
bis dahin niemand gezweifelt hatte (s. o. Nr. 92

und dazu Sen. cons, ad Pol. 12. 5), gleichgestellt

wurde. Zur Forderur.g ihrer Ziele suchte sie eben-

so sich Zuneigung zu gewinnen wie andererseits

Schrecken einzuflossen (z. B. durch die Verban-
nung uiid Ermordung ihrer Eivalin Lollia Pau-
lina) und scheute kein Mittel, um ungeheure Reich-

turner zu sammeln (Tac. XII 7—9. 22. Dio LX
32. Zonar. XI 10. 11 p. 32. 34 Dind.).

Den Senatoren aus Gallia Narbonensis wurde
der Besuch ihrer Gfiter auch ohne ausdriickliche

Erlaubnis des Kaisers gestattet (Tac. XII 23).

Nach dem alien Eecht der Konige riickte C. das
Pomerium vor, wozu ihm der Senat, weil er die

GTenzen des Eeiches erweitert hatte. die Befugnis
erteilte (Tac. XII 23. 24; s. u. Abschn. IVba;
die Meinung Detlefsens Herm. XXI 1886, 544f.,

dass die VergrOsserung Italiens die Vorbedingung
fiir die Vorschiebung des Pomeriums war, ist

kaum richtig, vgl. Hfllsen CIL VI 4 p. 3106).

Wegen der Blutschande, die L. Silanus sich hatte

angeblich zu Schulden kommen lassen, wurde im
Hain der Diana (wohl von Aricia) ein Suhnopfer
nach den Vorschriften des K6nigs Servius Tullius

durch die Pontitlces veranstaltet (Tac. XII 8 ; vgl.

Ephem. epigr. VII 1242). Die Ceremonie des

VSaugurium sahdis wurde nach 75jahriger Pause
wieder eingefiihrt (Tac. XII 23 ; s. o. Bd. II S. 23271).

Ituraea teilte C. nach dem Tode des Ktfnigs

Sohaemus der Provinz Syrien zu (Tac. XII 23),

ebenso vielleicht Abilene, das bis zum J. 44
Agrippa I. gehort hatte (vgl. Marquardt St.-V.

1 2 403, der Abila wohl richtig mit Leukas iden-

tificiert; der Irrtum des Tacitus, dass in dem-
selben Jahr auch Judaea zu Syrien geschlagen
worden sei, liesse sich eventuell auf diese Weise

20 aufklaren ; doch kam Abilene im J. 53 wieder

an Agrippa II., s. zu diesem Jahr). Parthische

Gesandte erschienen in Eom und erbaten von C.

den in Eom lebenden arsacidischen Prinzen Me-
herdates, den sie dem unbeliebten Gotarzes als

Gegenkonig entgegenstellen wollten. C. gewahrte
ihre Bitte und liess den jungen Mann, nachdem
er ihm noch im Senate einige salbungsvolle Be-

lehrungen erteilt hatte, von dem Statthalter Sy-

riens, C- Cassius Longinus, bis Zeugma am Eu-
30 phrat geleiten. Aber das Untemehmen des Me-

herdates gliickte nicht, obwohl ihn der Satrap
Karenes und, wenigstens anfangs, auch die Konige
Abgar V. von OsroSne und Izates von Adiabene
unterstfitzten ; er wurde im folgenden Jahre von

Gotarzes geschlagen und gefangen (Tac. XI 10.

XII 10-14; vgl. v. Gutschmid Kl. Schriften III

85ff. ; Gesch. Irans 127f. Mommsen R. G. V
380. Nipperdey-Andresen zu Tac. aa. 00.).

Als der britannische Statthalter Ostorius Scapula

40 es unternahni, das eroberte Gebiet durch Castelle

zu sichern, geriet er in Kampf mit den Icenern

und deren Nacbbarstiinuiien, die jedoch den rfimi-

schen Waffen erlagen (Tac. XII 31; wohl in dieses

Jahr gehiirig). Diese Erfolge werden C. veran-

lasst haben, den Titel imp. XVII, vielleicht auch
XVIII anzunelimen (noch imp. XVI CIL III

6060. 7251 [= Dessau 214]. V 5804. VI 1231.

Not, degli scavi 1885, 475 [= Dessau 213].

Cohen nr. 9f. 19. 60f. 88f. ; imp. XVII Cohen
50 nr. 20. 90; imp. XVIII Cohen nr. 11. 21. 62.

63. 91 [irrig imp. XV CIL XIII 1037]; ob that-

sachlieh beide Acclamationen auf Grand der brit-

tischen Kampfe erfolgten, ist fraglich). Es wurden
auch wieder Miinzen mit dem Rr de Britann(is)

ausgegeben (Cohen nr. 19ff.).

Vielleicht im October (Mommsen St.-E. 13

588) wurde C. zum Consul fiir das J. 51 dcsigniert

(vgl. die Insehrift CIL V 5804, die gewiss nicht

in die Zeit zwischen 1. und 25. Januar 50 gehort

60 [so Ferrero Dizion. epigr. II 299], wie schon

die Ziffer der Imperatorenacclamation beweist

;

cos. desig. V im J. 50, CIL III 6737).

50 n. Chr.: pont. max. trib. pot. X (25. Jan.

50/51) imp. XVIII, [XIX, (XX) und XXI]
cos. IV desig. V p. p. (censor).

Agrippina riickte der Erfiillung ihrer Wiinsche
wieder um ein Bedeutendes naher. Ihr Verbiinde-

ter, Pallas, jetzt der Machtigste unter den Frei-
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gelassenen , wusste den Kaiser fiir die Adoption
des jungen Domitiers empfanglich zu stimmen.
Hauptsachlich das Vorbild des Augustus und Ti-

berius und die verkehrtc Meinung, der jetzt 12-

jahrige Domitius werde dem 9jahrigen Britannicus

helfend und fiirdernd zur Seite stehen, bewogen
C. in die Adoption , die erste und einzige im
Hause der Claudier, zu willigen. Sie wurde am
25. Februar (vgl. CIL VI 2041 Acta Arv.) lege

curiata apud pontifiees vollzogen, und dem neuen 10
Prinzen, der dadurch gleichzeitig zur Thronfolge

vorgeschlagen war (vgl. Mommsen St.-E. 113

1137), der Name Nero Claudius Drusus Germani-
cus Caesar gegeben; seine Verlobte, Octavia, liess

man, um eine Geschwisterehe zu vermeiden, durch
Adoption in eine anderc Familie iibertreten (Tac.

XII 25. 26. XHI 2. Suet. 27. 39; Nero 7. Dio
LX 33, 2. Zon. XI 10 p. 32 Dind. Joseph, ant.

XX 150 [= Zonar. VI 15] ; bell. H 249. Plut.

Ant. 87. Aur. Vict. 4, 15. Octavia v. 139f.; iiber 20
den Namen Neros vgl. Kl eb s Pros. I 369 nr. 690).

Im Zusammenhange mit der neuen Stellung ihres

Sohnes wurde Agrippina der Name Augusta zu-

erkannt (Tac. XII 26. Zonar. a. a. O.; vgl.

Mommsen St.-R. 113 788, 4). Sie setzte es durch,

dass ihre Geburtsstadt , das heutige Koln , zur

Militiircolonie erhoben und nach ihr benannt wurde
(Tac. XJJ 27, vgl. Marquardt St.-V. 12 278.

Nissen Ehein. Jahrb. XCVIII 1895, 161ff.),

Die Chatten fielen in Genmmia superior ein, 30
wnrdeii jedoch von dem Legateti P. Pompom us

Secundus derart in die Enge getrieben , dass sie

Gesandte und Geiseln nach Eom sandten (Tac.

XII 27. 28, vgl. Wietersheim-Dahn Gesch.

d. Volkerwand. 12 94. Dahm Ehein. Jahrb. CI
1 897, 128ff. S a r w e y Westd. Ztschr. XVIII 1899,

19f.). Im Suebenreiche in Bohnien und Mahren
brachen innere Kampfe aus, in die auch die Nach-
barvolker der Hermunduren, Lugier, Sarniaten und
Iazygen eingriffen und die mit der Vertreibung 40
des Vannius, den einst Drusus als Ki'niig cinge-

setzt hatte, endigten. Die rOmische Rcgicrung
begnugte sich, ein Beobachtungscorps unter dem
Statthalter Pannoniens, Sex. Palpellius Histcr an
der Donau aufzustellen, mit guteni Grand, da die

Nachfolger des Vannius, seine Neffcn Vangio und
Sido, die Oberhoheit Eoms sofort anerkannten.

Vannius empfing mit seinem Gefolge Wohnsitze

in Pannonien (Tac. XII 29. 30, vgl. Mommsen
E. G. V 196f. Wietersheim-Dahn I« 115.50
Strakosch-Grassmann Gesch. d. Deutschen

in Osterr. I 24f.).

In Britannien wurden die Ceanger durch eine

Diversion, die Ostorius Scapula in ihr Land unter-

nahni. eingeschiichtert, Unruhen bei den Brigan-

ten beigelegt und die starke Veteranencolonie

Camulodunum in dem eroberten Lande gegriindet.

Dann gelang es dem Scapula , fiber die wallisi-

schen Bergvolker der Silurer und Ordoviker, die

der unermfidliche Caratacus zum Kampf gegen die 60

Rtimer fiihrte, einen glanzenden Sieg zu erfechten,

der Frau, Tochter und Bruder des Caratacus den

Siegern in die Hande lieferte (Tac. XH 32—35;
Agr. 14. Miinzen mit IV de Britann(is) aus diesem

Jahr Cohen nr. 22. 23; die Verteilung der Ex-
peditionen des Scapula auf die J. 47—50 ist aller-

dings unsicher, da Tacitus fiber dieselben zu letz-

terem Jahr zusammenfassend berichtet; doch spricht

eben dies und die bestimmte Nachricht, dass die

Gefangennahme des Caratacus in das J. 51 fallt

[Tac. XII 36], fiir das J. 50 als das des Sieges

fiber den BrittenkOnig).

Die glfiekliehen Feldziige am Ehein und in

Britannien veranlassten C, dreimal den Imperator-

titel zu erneuern (noch imp. X VIII CIL HI 6737
= Dessau 215. Cohen nr. 23. 66. 94; imp. XIX
Cohen p. 273 nr. 2; imp. XXI CIL II 4644).

Vielleicht in das namliche Jahr fallt die Aus-

weisung der in Eom ansassigen Juden und Juden-

christen, unter welchen Zwistigkeiten ausgebrochen

waren (Suet. 25. Oros. VII 6, 15. 16. Acta Apost.

18, 2 ; die Meinung, dass hier dieselbe Massregel

vorliege, fiber die Dio LX 6, 6 zum J. 41 [s. d.]

berichtet [vgl. Vogelstein-Eieger Gesch. d.

Juden in Rom I 1896, 19 und die dort angefiihrte

Litteratur], diirfte kaum richtig sein; fiber das

bekannte impulsore Chresto, das wohl auf einem

Missverstandnis Suetons beraht, vgl. A. Weiss
Die rcim. Kaiser in ihrem Verhaltnis zu Jud. u.

Christ., Pr. 1882, 13. Mommsen R. G. V 523, 1.

Friedlander S. G. III6 618. Schiirer Gesch.

d. jiid. Volkes II 509, 70. Blass Herm. XXX
1895, 468. Smilda zu Suet. a. a. O.).

51 n. Chr. : pont. max. trib. pot. XI (25. Jan.

51/52) imp. XXII, [(XXIII), XXIV und
(XX V)] cos. V p. p. censor.

C. bekleidete in diesem Jahr den fiinften Con-

sulat mit Ser. Cornelius Orfitus, spiiter mit L.

Cal(idins) Vetns (CTL 12 p. 247 = X 6638 Fast,

Antiates. II 4095. Ill 476. 1977. VI 353. 920.

1984. X 42. Bull. d. Inst, 1871, 151.' Cohen nr. 24.

67f. 95f. ; nach Sueton 14 hatte er die Fasces

sechs Monate gefiihrt, was nicht richtig sein kann,

da er am 27. September noch im Arnte war, vgl.

Bull. d. Inst. a. a. 0.; vermutlich diirfte Asbachs
Meinung [Rh. Mus. XXXV 1880, 179] zutreffen,

class C. den Consulat an Stelle eines Verstorbenen

noch iiber den 1. Juli hinaus fiihrte. wonach also

bei Sueton [gessit . . (consulatum) tertium . in

locum demortui suffecttis] tertium in quartum
zu corrigicren ware; abweichend Smilda zu Suet,

a. a. 0.). Nero erhielt die Toga virilis, und schon

zeigten die Ehren, die ihm von alien Seiten er-

wiescn wurden, dass man nur in ihm den Thron-

erben erblickte. Der Senat designierte ihn zum
Consul fiir sein zwanzigstes Lebensjahr, verlieh

ihm die proconsularische Gewalt ausserhalb Eoms
und den Titel princeps iuvenhdis. Die Eitter-

schaft weihte ihm einen Ehrenschild. Saintliche

Priestereollegien nahmen ihn in ihre Mitte auf;

man setzte sein Bild auf Eeichsmiinzen ; in seinem

Namen wurde den Soldaten ein donaticum, dem
Volk ein congiarium gespendet; er veranstaltete

endlich eine Revue der Praetorianer und sagte

seinem Adoptiwatcr im Senate Dank (Tac. XII 41.

Suet. Nero 7. Zonar. XI 10 p. 33 Dind. CIL VI
921a [= Dessau 222]. 1984. Cohen I» Nero

nr. 96. 311 etc. Sallet Miinzen und Medaillen

1898,76; vgl. Mommsen St.-R. lis 831. Schiller

Nero 72ff.). Agrippina selbst gerierte sich mehr
und mehr als Mitherrscherin. Nie hat eine romisehe

Kaiserin eine Stellung gleich ihr eingenommen.

Es wurden Reichsnrunzen mit ihrem Bild gepriigt

(Cohen 12 274 nr. 34. Sallet a. a. 0. 75f.);

sie erteilte, wie der Kaiser, allgerneine Audienzen,

fiber welche in der Staatszeitung berichtet wurde
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sie wohnte Festlichkeiten, Staatsaetionen, Truppen-

Tevuen neben ihrem Gatten auf einem Throne
sitzend bei und erhielt das seltene Reeht , im
Wagen auf das Capitol zu fahren (Tac. XII 37.

42. Dio LX 33, 1. 2. 7. Zonar. XI 11 p. 34 Dind.,

vgl. Moramsen St.-R. 113 807. 813. 831. 1168.

KaibelEphem. epigr. II p. 8). In den Provinzen,

namentlich griechischer Zunge, envies man ihr

gOttliche Verehrung und setzte ihr Portrat auf die

Munzen (vgl. Lehmann 179ff. Ferrero Diz.

epigr. II 30 If.). Gleichzeitig gelang es ihr, ilire

Geschopfe in die wichtigsten Stellungen zu bringen,

sie brachte den Befehl fiber die Praetorianer an

Afranius Burrus, und den Kaisersohn Britannicus

umgab sie mit ihr ergebenen Leuten (Tac. XII
41. 42. Zonar. a. a. 0.).

Da der Hafen von Ostia noch nicht vollendet

war, drohte im Winter noch immer die Gefahr
einer Hungersnot, und gerade in diesem Jahr ent-

stand ein solcher Getreidemangel , dass sich. das

Volk zu Schmahungen, ja sogar zu thatlichen In-

sulten gegen den Kaiser hinreissen liess. Die
Folge davon waren einige Erliisse, die die Korn-

zufuhr befflrdern sollten. Der Princeps erklarte,

den Schaden, der den Getreidespediteuren durch

Stiinne zugefugt wurde, auf sich nehmen zu wollen

;

den Sehiffbauern wurden, weim ihre Schiffe eine

bestimmte Zeit hindureh Kom nach Eoin gefuhrt

batten, grosse Vorteile gewahrt: den Biirgern Be-

freiung von der Lex Papia Poppaea, den Leuten
latiniseben Rechtes das rOmische Bursrerrecht, den

Frauen freigelassenen Standes das ius quattuor
liberortim (Tac. XII 43 , der diese Verfiigungen

nicht erwahnt, Suet, 18. 19. Oros. VII 6, 17.

Gaius I 32 c. Ulpian. 3, 6 [nicht hieher gehort

Zonar. XI 11 p. 34 Dind.]
T
vgl. Smilda zu Suet,

aa. 00.). Wohl auf Grand der genaunten Vor-

kehrungen wurden wieder Munzen mit der Um-
selirift S. P. Q. R. p. p. ob cfires) s(erratos) ge-

pragt, die fibrigens wiinreiid der ganzen Beginning
des C. hiiuflg in Curs kamen (Cohen nr. 95—98).

Der Sohn des greisen Ibererkonigs Pharas-

manes, Radamistos, fiel in Armenien ein, das sein

Oheim und Schwiegervater Mithridates beherrsehte.

Durch die verraterische Haltung des rOmischen

Praefecten Caelius Pollio, der die Be.satzung von
Gonieae (s. zum .T. 42) befehligte, gefCrdert. be-

kam er Mithridates in seine Gewalt, tOtete ihn

und bemachtigte sich Armeniens (Tac. XII 44
—48. vgl v. Gutschmid Kl. Schriften III 93f.;

Gesch. Irans 129. Schiller Kaiserzeit I 325f.

Mommsen R. G. V 381f. Nipperdey-Andre-
.sen zu Tac. aa. 00.; die Chronologie dieser

armenischen Verwicklungen . fiber die Tacitus

zum J. 51 berichtet, ist nicht mit voTliger Sicher-

heit zu bestimmen). Der Brittenki'inig Carata-

cus geriet. nachdein er neun Jahre lang den Ro-

mern Widerstand geleistet hatte, durch die Treu-

losigkeit der Brigantenkonigin Cartimandua in die

Gewalt des Ostorius Scapula und wurde nach Rom
gebraeht. doch begnadiste ihn der Kaiser (Tac.

XII 30—38; hist. Ill 45": Agr. 14. Dio exc. Vat.

V 191 Dind. = Zonar. XI 10 p. 33 Dind.. s. o.

S. 87 Of. 1569f.). Wahrscheinlieh auf Grand dieses

grossen Erfolges beschloss der Senat wiederum
die Erriehtung eines Triumphbogens fur den Kaiser

und die kaiserliche Familie in Rom (Teile der In-

schrift [CIL VI 920. 921 = Dessau 216. 222]

und der Reliefs sind noch erhalten. s. unter Ab-
sehuitt IV k; zu den 11 unterworfenen brittischen

KSnigen , welche die Inschrift erwahnt, gehfjren

Caratacus und dessen Bruder [s. zum J. 50]; die

Worte [sine] alia iacturfa] treffen jedoeh nur be-

zuglich des Caratacus selbst zu). Das Beispiel

der Hauptstadt fand in den Provinzstadten Nach-
ahnmng (so in Kyzikos, vgl. die Inschrift des dor-

tigen Triumphbogens CIL III 7061). Es wurden
10 wiederum Munzen mit der Legende de Britamifis)

ausgegeben (Cohen nr. 24). Vielleicht war es

auch dieser Erfolg, der den Senat veranlasste, in

einer Art Opposition gegen Agrippina Miinzen mit
dem Bilde des Britannicus zu schlagen (Cohen
12 269f. nr. 1. 2, s. o. Nr. 92; Mommsens An-
sicbt bezuglich dieser Milnze [St.-R. 112 831]

dtirfte doch zu billigen sein).

C. empfing in diesem Jahr drei- oder viermal

die Acclamation als Imperator {imp. XXIICIL III

20 476. 7206 ; imp. XXIVCIL III 1977; imp.XXIII

und XXV sind nicht belegt; im folgenden Jahr
erscheint bereits imp. XXVI; irrig ist trib. pot.

XI imp. XVIII bei Cohen nr. 97. 98); ob nur

die Erfolge in Britannien oder audi andere, nicht

uberlieferte Untemehmungen hiezu den Anlass

boten, muss dahingestellt bleiben.

52 n. Chr. : pont. max. trib. pot. XII (25. Jan.

52/53) imp. XXVI [und XXVII] cos. V p.

p. censor.

30 Im Zusammenhange mit einem Process gegen
Furius Scribonianus. den Sohn des Emporers. wur-

den durch Senatsbcschluss die Astrologen aus

Italien verwiesen (Tac. XII 52. Zonar. XI 10 p. 33
Dind.). Die Frage der Ausscheidung unbemittel-

ter Senatoren aus dem Senat beschaftigte den

Kaiser noch immer (Tac. XII 52; die Stelle ist

so aufzufassen, dass der Senat auf eine Rede des

C. bin die verarmten Mitglieder, die nicht frei-

willig ihre Streichung beantragten, ausstiess; von

40 einer erneuerten lectio scnahts, wie Lehmann
358 und Ziegler 1880, 36 annehmen, ist keine

Rede). Fiir freie Frauen, die mit Sclaven im
Concubinat lebten , wurde auf Antrag des Kai-

sers bei Unkenntnis des Patrons Sclaverei, im
anderen Falle Libertinenstellung bestimmt ; die

Kinder, die einem derartigen Verhaltnis entspros-

sen, sollten entweder Sclaven werden oder in den

Stand eintreten, den ihnen der Wille des Patrons

zuwiese ; wenn ein freigeborener Mann mit einer

50 fremden Sclavin ohne Kenntnis von deren unfreier

Stellung im Contubernium lebe, sollten seine

mannlichen Kinder dem Stande des Vaters . die

weiblichen dem der Mutter folgen (S. C. Clan-

dianum Tac. XII 53. Gai. inst. I 84ff. 91. Ulpian.

XI 11. Paul. sent. II 21 a. IV 10. 2. Cod. Theod.

IV 11. Cod. lust. VII 24. Coll. libr. iuris anteiust.

ed.Krugerni256.vgl.EudorffEom.Eechtsgesch.
I 111. Willems Droit publ.* 403). Da C. die

Initiative zu diesem Gesetz dem Pallas zuschrieb.

60 zeichnete der Senat. gliieklich, sich dem niacli-

tigen Freigelassenen gefallig erweisen zu konnen.

diesen durch die ornamenta praetor ia und ein

Geldgeschcnk aus. welch letzteres Pallas iibrigens

ablehnte I Tac. XII 53. Suet. 28. Plin. n. h. XXXV
201. Plin. cp. VII 29. VIII 6. Aur. Vict. epit.

4. 8). Am 1. August dieses Jahrs wurden die

beiden neuen Wasserleitungen dem Gebrauch iiber-

gebeti (CIL XI 1250 = Dessau 218. Frontin,
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de aqu. I 13; s. u. Abschnitt IV k). Die Voll-

endung eines Bergdurchstiches am Fucinersee
feierte man durch eine grosse Naumachie im See-

becken, der C. und Agrippina prasidierten (Tae.

XII 56. Suet. 21. Plin. n . h. XXXIII 63. Mart,
epigr. 28, 11). Doch traten bei dem Werke, dessen
Oberleitung Narcissus hatte, Fehler zu Tage, die
allerdings bald beseitigt wurden. Dies beniitzte

Agrippina, um ihren gefahrlichsten Gegner der
unredlichen Baufuhrung anzuklagen, ohne freilich

beim Kaiser einen Erfolg damit zu erzielen (Tac.

XII 57. Dio LX 33, 6, vgl. Suet, 32).

Radamistos nahm den Konigstitcl von Arme-
nien an und empfing sogar die Anerkennung des

Procurators von Kappadokien, Iulius Paelignus.

Der Statttialter Syriens', C, Ummidius Dunnius
Quadratus, versuchte zwar eine Einmischung, ging
aber wieder davon ab, als der neue Partherkonig
Volagases die Anspriiche seines Hauses auf Ar-

menien geltend machte und seinen Bruder Tiri-

dates mit diesem belehnte (Tac. XII 49. 50 ; die

Litteratur s. zum J. 51). Zwischen Juden und
Samaritern brachen Zwistigkeiten aus, deren die

beiden Procuratoren Ventidius Cumanus und An-
tonius Felix, der Bruder des Pallas, nicht Herr
wurden. Erst dem Eingreifen des Ummidius
Quadratus gelang es, die Ruhe wiederherzustellen.

Felix erhielt nun die Verwaltung von ganz Judaea,
Samaria, Galilaea und Peraea (Tac. XII 54; ab-

weichend Joseph, ant, XX 118—137 [Zonar. VI
15]; bell. II 232-247; Suet. 28. Aur. Vict. epit.

4, 7 ; vgl. Scliiire r -Gesch. d. jud. Volkes I 4761'.).

Die Kieten, die unter Troxoboris dem kilikischen

Kflstenlande durch Raubziige lastig flelen, trieb

der Konig Antiochos von Kommagene zu Paaren
(Tac. XII 55, vgl. Wilhelm Arch.-epigr. Mitt.

XVII 1894, Iff.). Ostorius Scapula setzte den
Krieg gegen die Silurer fort, die trotz Caratacus
Gefangennahme keineswegs in ihrem Kampfeseifer
nachliessen ; obwohl im offenen Kampfe siegreich,

crlitt er in einem hartnackigen Guerillakrieg
schwerc Verluste. Als er starb. folgte ihm als

Statthalter A. Didius Gallus, der die Silurer aus
dem romischen Gebiet vertrieb (Tac. XII 38-40;
Agr. 14). Auf Grund dieser Kampfe nahm C. in

diesem Jahr zwei- oder dreimal den Imperator-
titel an (bezuglich imp. XXV s. zum J. 51;
imp. XXVI CIL VIII Suppl. 14727. Bull. hell.

XI 1887, 306; imp. XXVII mit trib. pot. XII
CIL VI 1256 [= D e s s au 218]. Ill dipl. I p. 844
[vom 10. December]). Die 27. Imperatorenaccla-

mation war die letzte des C. (CIL II 1953. Ill

409. 4591); er empfing sie vor dem 1. August
dieses Jahres (vgl. CIL VI 1256 und Frontin. de
aq. I 13).

53 n. Chr. : pont. max, trib. pot. XIII (25. Jan.

53 54) imp. XXVII cos. V p. p. censor.

Als C. in diesem Jahr erkrankte. gelobte Nero
auf Veranlassung seiner Mutter Spiele im Falle

der Genesung des Adoptiwaters. Gleichzeitig be-

wog Agrippina den Kaiser, in Botschaften an den
Senat und an das wegen Getreidenot wieder ein-

mal in Unruhe geratene Volk zu erklaren, dass,

falls er sterbe, Nero zur Verwaltung des Staates

bereits fahig sei. Doch genas C. wieder, und
Nero richtete die gelobten Spiele prachtig aus

(Zonar. XI 11 p. 34 Dind. [aus Dio]. Suet. Nero
7; bei Tacitus lesen wir nichts iiber diese Vor-

gange; trotzdem liegt kein Grund vor, mit Schil-
ler Nero 73 an der Richtigkeit der dionischen
Nachricht zu zweifeln). Die Vermahlung des
sechzehnjahrigen Knaben mit Octavia wurde jetzt

vollzogen (Tac. XII 58. Suet. 27; Nero 7. Dio
LX 33, 2. Joseph, bell. II 249). Damit er auch
durch seine Bildung glanze und Popularitat in

den Provinzen gewinne , liess ihn Agrippina im
Senate Eeden zu Gunsten verschiedener Stadte

10 halten, die ihm natiirlich sein Lehrmeister Seneca
verfasste (Tac. XII 58. Suet, Nero 7 , wo diese

Reden Neros in das J. 51 verlegt werden. Anth.
Pal. IX 178). Wahrend Agrippina unermiidlich
thatig war, um ihrem Sonne Achtung und Be-
liebtheit zu verschaffen, wurde Britannicus syste-

matisch in den Hintergrund gedrangt und als un-
fahigund krank Cffentlich discreditiert(s.o.Nr.92).

Aber es fehlte nicht an einer Partei, die dem
echten Kaisersohne die Thronfolge sichern und

20 dem Weiberregiment Agrippinas ein Ende bereiten

wollte; an ihrer Spitze stand Narcissus, seit der
Anklage, die Agrippina im vorhergehenden Jahr
gegen ihn erhoben hatte, der erklarte Gegner der
Kaiserin (Tac. XII 57). Auch im Senate regte

sich Opposition gegen die Umtriebe der machtigen
Frau. Nicht genug, dass man das Bildnis des
Britannicus auf Munzen setzte (s. zum J. 51),

wurde, allerdings vergeblich, ein Angriff gegen
die starke Stellung ihres Vorkampfers L. Vitel-

30 lius versucht und ein Werkzeug der Kaiserin,

Tarquitius Priscus, verurteilt (Tac, XII 42. 59).

Dieses Jahr war reich an Privilegien fiir ein-

zelne Stadte. Die Bewohner von Ilion und von
Kos wurden von jeder Leistung an den Staat be-

freit, den Stadten Byzanz und Apamea die Steuern
fur funf Jahre erlassen, Bononia eine Geldspende
gewiihrt (Tac. XII 58. 61—63. Suot. 25). Rhodos
erhielt seine Freiheit wieder (Tac. XII 58. Suet.

25. Antiphilos Anth. Pal. IX 178, vgl. IGIns. I

40 2). Auf Veranlassung des C. wurde durch Senats-

beschluss den kaiserlichen Procuratoren voile Ge-
richtsbarkeit in Sachen des Fiscus gewiihrt (Tac.

XII 60. Suet. 12. vgl. Mommsen St.-E. IIS

1022. Willems Droit publ.s 500f. HerzogSt-
Vcrf. II 773).

Agrippa II. erhielt an Stelle seines bisherigen

Herrschaftsgebietes Chalkis die ehemaligen Te-
trarchien Trachonitis, Batanaea, Gaulanitis und
Abilene als KCnigreich (Joseph, ant. XX 138

50 f= Zonar. VI 15]; bell. II 247, vgl. Schiirer
Gesch. d. jud. Volkes I 492). Der Partherkomg
Volagases vertrieb die Iberer aus Armenien. wurde
jedoeh durch die Strenge des Winters und den
Ausbruch einer Seuche zur Ruckkehr in sein Reich
gendtigt. Als Eadamistos wieder festen Fuss im
Lande zu fassen suchte, verjagte ihn (im folgen-

den Jahr) das annenische Volk selbst , die par-

thischen Truppen kehrten zuriick. und der Arsa-
cide Tiridates bestieg den Tluon Armeniens (Tac.

60X11 50. 51. XIII 6; die Litteratur s. zum J. 51).

54 ll. Chr. : (pont. max.) trib. pot. XIV (vom
25. Januar an) (imp. XXVII cos. Vp. p. censor).

In dem erbitterten Kampfe, den Agrippina
und Narcissus um die Herrschaft iiher Kaiser und
Reich fiihrten, schien es beinahe zu einem Siege

des Freigelassenen kommen zu wollen. Es ge-

lang ihm zwar nicht, den Sturz der Domitia Le-
pida, der Tante Neros, deren Einfluss auf diesen
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Agrippina fiirchtete, hintanzuhalten (Tac. XII 64.

65. Suet. Nero 7), aber er verstand es, Keime
des Misstrauens gegen Agrippina in das Herz des

Fvirsten zu legen, und, was noch bedeutsamer . war,

eine Annaherung zwischen diesem und seinem so

lange vernachlassigten Sohne zustande zu bringen.

Man hCrte aus dem Munde des Kaisers, es sei

ihm bestimmt, die Schandthaten seiner Frauen
erst zu ertragen, dann zu bestrafen. Unter Zu-

ziehung der Magistrate verfasste er em Testament,

in welchem Britannicus dem Nero mindestens

gleichgestellt wurde (vgl. Mommsen St.-E. 113

1135, 5. Asbach Rfim. Kaisertum 25); eine Eede
des Kaisers im Senate, in welcher er seine beiden

Sohne zur Eintracht ermahnte, bewies gleichfalls,

dass Narcissus nicht vergebens thatig gewesen

"war. Mehr nocb als all dies fiel in die Wag-
scliale, dass sich C. mit dem Gedanken trug, dem
jetzt dreizehnjahrigen Britannicus sobald als mOg-
lich die Toga virilis zu verleihen. Dies musste

Agrippina auf alle Weise zu verhindem trachten ;

mit der Anlegung des Mannergewandes betrat

Britannicus die Offentliche Laufbahn, und was der

echte Sohn des Kaisers , selbst , wie es scheint,

nicht unfahig und geleitet von einem Manne wie

Narcissus, erreicbt hatte, konnte niemand voraus-

sehen. Da kam der Zufall der Kaiserin zu Hlilfe.

Narcissus erkrankte am Podagra und war genotigt,

die Biider von Sinuessa aufzusucben. Die Zeit

seiner Abwesenheit musste Agrippina, far die es

gait, alles zu gewinnen oder alles zu verlieren,

zur rasehen That benutzen. Sie griff zu dem
Mittel, das allein ihre Plane zu Ende bringen und
eine scrupellose Frau wie sie nicht abschrecken

konnte. Der Genuss eines vergifteten Pilzesmachte

dem Leben des C. in wenigen Stunden ein Ende.

Er verschied friihrnorgens am 13. October, doch

wurde sein Tod bis Mittag verheimlicht. Dann
zeigte sich Nero, begleitet von Burrus, den Prae-

torianern und empfing ohne Hindernis die Hul-

digung als Imperator.

tber die Vorgiinge vor dem Tode des C. vgl.

Tac. XII 64—66. Suet. 43. 44. 46 ; Tit. 2. Dio

LX 34, 1. 2. 4. Zonar. XI 11 p. 35 Dind. [aus

Dio]. Joseph, ant, XX 151 = Zonar. VI 15. Aur.

Vict. 4, 13. Uber den Tod wird berichtet: Tac.

XII 66—69. XIV 63. Suet. 44. 45; Nero 33. Dio

LX 34, 2.3. 35, 3. LXI 6, 4. 14, 1. Zonar. XI 11

p. 35 Dind. [nach Dio]. Plin. n. h. II 92. XI
189. XXII 92. Joseph, ant. XX 148. 151 ; bell.

II 248. Aur. Vict. 4, 13. 15; epit. 4, 10—12. Zo-

sirn. I 6, 3. Oros. Vn 6, 18. Sen. apocol. 1—4;
Octavia v. 25. 3 If. 44. 102. 164f. Mart. I 20.

Iuv. V 147f. VI 620—623. Philostr. vit. Apoll.

V 32, vgl. CIL VI 2041. An der Thatsache der

Vergiftung diirfte nach dem Zusammenhang der

Ereignisse kaum zu zweifeln sein ; die Vorgange
unmittelbar nach dem Tode des C. zeigen iiber-

dies, dass Agrippina wohlvorbereitet war ; endlich

ist es ein die Kaiserin belastendes Moment, dass

Narcissus Ende dem seines Herren sofort folgte.

Mit Ausnahme des Josephus. der von einem Ge-

riicht spricht (koyog f\v Tiaga rivcov , dig vxo Ttjg

yvvaixog 'AyQtxxtvrjs (paqfiaxoig dvijor/zo ant. XX
148), stellen alle Schriftsteller die Vergiftung als

gewiss hin, vielleicht am bestimmtesten der Zeit-

genosse Plinius. In den Einzelheiten giebt es

der Natur der Sache nach Abweichungen zwischen

den verschiedenen Berichten. Vgl. Schiller Nero
85ff.

;
Kaiserzeit I 343f. Eanke Weltgesch. HI

307fr". (der annimmt , dass C. eines natiirlichen

Todes gestorben sei).

c) Fortleben nach dem Tode. Wahrend man
sich beeilte, das Testament des C. zu vernichten

(Tac. XII 69. Dio LXI 1, 2 =r Zonar. XI 12 p. 37
Dind.), beschloss der Senat fiir ihn, wie einst fur

Augustus, ein funus censorium, bei welchem Nero
10 die von Seneca verfasste Leichenrede hielt. Gleich-

falls nach dem Vorbild des Augustus wurde vom
Senate die Consecration des C. beschlossen, Agrip-

pina zu seiner flaminica bestimmt und der Cult

des Divus Claudius mit dem des Divus Augustus
vereinigt, dessen Priester den Namen sodales

Augustales Glaudiales erhielten (Tac. XII 69.

XHI 2.3. Suet. 45; Nero 2, Dio LX 35, 2. Sen.

apocol. 12. Plin. pan. 11. Traian. ad Plin. 71.

Eutr. VII 13. Stat. silv. Ill 3, 77. 78. Iuv. V
20 620—623; auch Miinzen mit der Uinschrift divus

Claudius Augustus wurden damals auf Senats-

beschluss gepragt, Cohen nr. 3 If.; die Inschrif-

ten, in denen C. als Divus bezeichnet wird, flnden

sich zusammengestellt bei Nordmeyer Jahrb.

f. Philol. Suppl. XIX 1893, 291ff. und bei Fer-
rero im Diz. epigr. II 296; Tiber die Sodales

AugustalesClaudialesvgl.Marquardt-Wissowa
LU2 471. Beurlier Le culte imperial 1891, 85f.,

bezuglich der zeitlichen Fixierung kaum richtig).

30 Diese Verfiigungen gingen offenbar von Agrip-

pina aus, die eine Erhohung ihres Ansehens er-

hoffte, wenn ihr einstiger Gemahl zum Gott er-

hoben wurde; derm die Anerkennung der Kegie-

rungshandlungen des Verstorbenen konnte gewiss

auch ohne Apotheose erfolgen. Doch erzielte sie

in Wirklichkeit gerade das Gegenteil der beab-

sichtigten Wirkung. pen Zeitgenossen trat der

Abstand zwischen dem C, den sie selbst gekannt

hatten, und dem Gotte C. allzu stark vor Augen.

40 Der Spott, der den Kaiser zeitlebens verfolgt hatte,

fand auch in diesem Contraste ein dankbares Ob-

ject (Dio LX 35, 2. 3); Nero selbst witzelte iiber

den durch eiuen Pilz zum Gott gewordenen Adop-

tivvater (Suet. Nero 33. Dio LX 35, 3. Plin. pan.

11), und kurze Zeit nach dessen VergOtterung

erschien die ,Verkiirbisung des Divus Claudius',

die boshafteste Satire, die je auf einen Herrscher

geschrieben worden ist (sie gilt als Werk des

Seneca). Nero liess iibrigens den Cult des C.

50 spater, wahrscheinlich nach dem Untergang Agrip-

pinas. eingehen und den Tempel, den diese am
Caelius ihrem einstigen Gemahl zu bauen be-

gonnen hatte, niederreissen (Suet. 45; Vesp. 9);

formlich aufgehoben. wie Suet. 45 berichtet, hat

er jedoch die Consecration des C. keineswogs (vgl.

dariiber Hirschfeld Gott. Gel. Anz. 1873, 747f.

[dass C. in der Lex de imperio Vespasiani nicht

ditus genannt wird, beweist noch nicht die ofri-

cielle Aufhebung der Apotheose; wird doch Ti-

60berius in derselben Urkunde mit einem Namen
bezeichnet, den er nie gefiihrt hat: Ti. lulins

Caesar Aug.] ; S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 841, 39.

Beurlier 33. Smilda zu Suet. 45. Nord-
meyer 291ff.j. Vespasian, der unter C. empor-

gekommen war, hat die Verehrung desselben neu

belebt (Suet, 45) und seinen Tempel am Caelius

wieder aufgebaut (Suet. Vesp. 9. Frontin. de aq.

I 20. II 76. CIL VI 10251a, vgl. Gilbert Gesch.
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i

u. Topogr. d. St. Eom III 124). Spater haben
noch Titus, Domitian und Traian das Andenken
wohl weniger des C. selbst als seiner Eegierung
durch Neupragung seiner Miinzen aufgefrischt

(Cohen nr. 102—111).
IV. Verwaltung (Ubersicht). a) Allgemeines.

Die Eigenart der Eegierung des C. beruht haupt-
sachlich darauf, dass unter ihm die Leitung des
Reiches im wesentlichen in den Handen der kaiser-

lichen Hofbediensteten lag. Daraus erklart sich

sowohl der im allgemeinen conservative Charakter
der Staatsleitung — denn einschneidende Refor-
men in Verfassung und Verwaltung konnen nur
von einer mit hochster Autoritat ausgestatteten

Eegierung ausgehen — wie andererseits die Rich-
tung auf Starkung der Fiirstengewalt, auf Nieder-
haltung der senatorischen Aristokratie bei ausser-

licher Ehrung derselben und auf Ausgleichung
des Gegensatzes zwischen Italien und den Pro-
vinzen, die dieses Regiment verfolgte. Man muss
gestehen, dass die Herrschaft der Freigelassenen

des C. eine der besten gewesen ist, die dem ro'mi-

schen Eeiche beschieden waren. Wie nach aussen
hin in glticklichen Kampfen die Macht befestigt,

die Grenzen erweitert wurden und das Heer wieder
die alte Kriegszucht sich zu eigen machte, so

sorgten im Innern kluge Verwaltung, schnelle

Justiz und lebhafter Bautrieb fiir das Wohl der
Unterthanen , und mit umsichtigem Eifer wurde
durch Verleihung des Burgerrechtes , durch Zu-
lassung zur Staatscarriere , durch Griindung von
Colonien und Anlegung von Strassen die grosse

Idee verfolgt, die vielen Volker des Retches in

cultureller Einheit zu verbinden.

Die bis dahin wenig bedeutenden kaiserlichen

Hausstellungen des Secretariats, Eechnungs- und
Bittschriftenamtes wurden jetzt Ausgangs- und
Mittelpunkt der Beichsverwaltung. Und wie die

obersten Chefs waren auch die hoheren und sub-

alternen Beamten des administrativen Dienstes,

namentlich in der Hauptstadt, zum guten Teile

kaiserliche Freigelassene. In den Provinzcn wurde
die Finanz- und teilweise auch die Civilverwal-

tung vorwiegend ritterlichen Beamten anvertraut,

deren Bedeutung durch die Verleihung der Civil-

gerichtsbarkeit wesentlich gehoben wurde. So
haben die Leiter der claudischen Eegierung die

senatorische Aristokratie teils ganz von den Reichs-

geschaften verdrangt, teils einer steten Controlle

durch kaiserliche Beamte unterworfen und einen

starken Schritt vorwarts gethan in der Ausbil-

Jung der Monarchic.

Aber die Freigelassenen waren doch nicht die

alleinigen Machthaber. C.s eigene Initiative ist

(namentlich an seinen historisch-antiquarischen

Liebbabereien) bei nicht wenigen, manchmal lobens-

werten, dann wiedeT verkehrten Massregeln zu er-

kenneii. Ferner haben die Kaiserin Agrippina

und einzelne hervorragende Senatoren wie L. Vi-

tellius grossen Einfluss auf die Leitung des Staats-

wesens ausgeiibt. Daraus erklaren sich auch die

Widersprfiche , die sich zuweilen zwischen ver-

schiedenen Regierungshandlungen der Zeit des C.

linden.

Von den drei Factoren der Gesetzgebung. dem
Volksgesetze. dem Senatsbeschlusse und der kai-

serlichen Verordnung, ist der erstgenannte unter

C. wohl nur selten in Wirksamkeit getreten. Wir
Pauly-WiBsowa III

kennen von Comitialgesetzen aus dieser Eegierung
die lex Claudia liber die Aufhebung der Agna-
tentutel fiir Frauen (s. Abschnitt IV f ), eine lex

gegen die Wucherer (s. zum J. 47 und Abschnitt
IV f ) und vielleicht die lex Iunia Vellaea (s. zum
J. 46; vgl. Karlowa Rfim. Rechtsgesch. I 623.

Herzog St.-Verf. II 269). Bedeutend umfang-
reicher war die gesetzgeberische Thatigkeit des

Senates, die, allerdings imnier unter dem Einfluss

10 der kaiserlichen Eegierung, sich auf fast alle Ge-
biete des offentlichen Lebens erstreckte (die er-

haltenen Senatsbeschlusse aus der Zeit des C. sind

gesammelt bei Brun s FontesS 1 86ff. ; ausserdem
werden noch zahlreiche andere erwahnt; s. die

folgenden Abschnitte). Endlich ist auch die kaiser-

liche Verordnung, zu der in den J. 47 und 48 das

censorische Edict kam, in hervorragendem Masse
zur Eechtschaifung herangezogen worden (die er-

haltenen Erlasse des C. s. o. Abschnitt I c ; vgl.

20 die folgenden Abschnitte). Vgl. Hirschfeld V.-

G.286ff. Herzog II 264ff. Asbach Bom. Kaiser-

tum 21ff.

b) Die obersten Gewalten. a) Kaiser und Hof.

Trotz aller ausserlichen Respectierung des Senats

war es doch recht eigentlich die kaiserliche Re-

gierung, welche die Verwaltung des Eeiches unter

C. leitete. Die Eechte, welche die augustische

Verfassung dem Princeps gab, wurden nichi bios

vollig ausgeniitzt, sondern auch erweitert und
30 iiberschritten (oumeta legum el magistratuum

munia in se tmhens princeps Tac. XI 5), und
andererseits stand der Senat wieder derart unter

kaiserlichem Einfluss, dass alle Wiinsche des Herr-

schers von der hohen Korperschaft pflichtschul-

digst erfftllt wurden (vgl. Tac. XII 7. 60). So •

vermochte die Eegierung des C. mit Beniitzung

der gesetzlichen Befugnisse des Senates eine Po-

litik zu verfolgcn, die doch von den Traditionen

der Senatspohtik vollig abwich; man braucht nur

40 daran zu erinnern, dass der Senat es war, der die

Erteilung der Jurisdiction an die kaiserlichen

Procuratoren, des lus honorum an die Gallier und
viele ahnliche Neuerungen beschloss , die gewiss

nicht den Begierungsmaximeri der senatorischen

Aristokratie entsprachen.

Die Censur, die C. in den J. 47 und 48 (s.

d.) fiihrte, gab ihm die MOglichkeit einer Er-

ganzung und Reinigung des Senats in grosserem

Massstabe. Durch Senatsbeschlusse wurden Bc-

50 fugnisse des Herrschers festgesetzt oder erweitert

;

wie Augustus und Tiberius erhielt er die Aner-

kennung der Rechtsgiiltigkeit seiner samtlichen

Verfiigungen (vgl. Mommsen St.-R. lis 909f.),

das Recht, Biindnisse zu schliessen, den Senat zu

berufen , Antrage zu stellen und zu cassieren,

Senatsbeschlusse herbeizufuhren (CIL VI 930
= Dessau 244 lex de imp. Vesp.), vielleicht auch,

den Senat durch Adlection zu erganzen |s. zum
J. 48). Er bekam ferner auf Grund der Vor-

60 schiebung der Reichsgrenze die Befugnis, das Po-

merium vorzuriicken (lex de imp. Vesp.; CIL VI
1231. 31537 = Not. d. scav. 1885, 475. Tac. XII
23. 24. Gell. XILT 14,7, vgl. Mommsen St,-R.

113 435
?
1. I072f. Ill 826, 1. Detlefsen Herm.

XXI 502f. 518f. Hulsen CIL VI fasc. 4,2p. 3106

;

s. o. zum J. 49). Das bishcr dem Senate zu-

stehende Recht, -Senatoren die Erlaubnis zum
Aufenthalt ausserhalb Italiens (abgesehen von Si-

89
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cilien und dem narbonensischen Gallien) zu er-

teilen, wurde im J. 46 auf den Kaiser ubertragen
(Dio LX 25, 6. Suet. 23, vgl. Tac. XII 23).

G. leistete selbst den Eid auf die acta des

Augustus (Dio LX 10, 1. 25, 1), liess aber, wenig-
stens anfangs, nicht zu, dass seine eigenen acta

beschworen wurden (Dio LX 10, 1). Die Anklage
wegen Majestatsverletzung hob er auf (Dio LX
3, 6. 4, 2, doch vgl. Tac. XII 42). In Bezug auf

personliche Ebrung war er massvoll (s. zum J. 41),

hat aber nichtsdestoweniger aus Angst vor Nach-
stellungen Neuerungen eingefiihrt, die dem Herr-
scher auch ausserlich eine exclusivere Stellung

gaben (s. zum J. 41). Denjenigen, die das Vor-

recht des Zutrittes zum Kaiser hatten, gestattete

er, einen goldenen Ring mit seinem Bilduisse zu

tragen (Plin. n. h. XXXIII 41; dass er selbst

Smaragd- und Sardonyxringe trug, erzahlt Plin.

XXXVII 85). In Bezug auf den Kaisercult (vgl.

Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 833ff.

Beurlier Le culte imperial 1891) hat sich C.
an das Beispiel des Augustus und Tiberius ge-

halten (vgl. Plin. ad Traian. ep. 70. 71; in der

Puteolaner Inschrift aus dem J. 46, CIL X 1558,
ist die Ergiinzung [ministraje saaerdotifij di-

[vini nostri imjperatoris Ti. Claud[i] zweifel-

haft, vgl. Hirschfeld 843, 48). In Britannien
wurde sofort nach der Occupation des Landes seine

Verehrung eingefiihrt und ihm ein Tempel in Ca-
mulodunum errichtet (Tac. XIV 31. Senec. apo-
col. 8). Sowie er das Andenken seiner Vorfahren
feierte (s. zum J. 41), liess er auch Ehrungen der
Mitglieder seiner Familie zu, seiner Frau Messa-
lina (Dio LX 22, 2. Suet. 17), seiner Schwieger-
sohne Silanus und Pompeius (Dio LX 5, 7—9. 31,

7 ; s. zu den J. 41 und 44), namentlich aber seines

Adoptivsohnes Nero (J. 51) und seiner zweiten
Gemahlin Agrippina, die die Vorrechte einer Mit-

regentin nicht nur in Anspruch nahm, sondern
auch zum guten Teil ausiibte (J. 50, 51).

Die ubermachtige Stellung, welehe die in den
liochsten Hofamtern befindlichen Freigelassenen
einnahmen (s. zum J. 41), kam auch ausserlicb

in einer fiir rOmische Anschauung unerhorten
Ehrung dieser ehemaligen Sclaven zum Ausdruck.
Narcissus erhielt vom Senate die quaestorischen.

Pallas die praetorischen Insignien (J. 48 . 52)

;

dem ersteren iibertrug C. sogar das militarische

Commando fiir einen Tag und damit das Recht,
da? Schwert zu fiihren (J. 48, vgl. Mommsen
St.-R. 13 435). Felix wurde in den Ritterstand

erhoben und Alen, Cohorten, schliesslich der Pro-

vinz Judaea vorgesetzt (vgl. Mommsen St.-K.

113 837, 1. Hirschfeld V. G. 256. 1: S.-Ber.

Akad. Berl. 1889, 423), der Eunuch Posides mit
einer militarisehen Anszeichnung bedacht (J. 44).

Freigelassene des Kaisers bekleidetcii Flotten-

commandos (vgl. CIL HI p. 844 dipl. I. Hirsch-
feld V.-G. 123f.) und zahlreiche Yerwaltungs-
stellen im kaiserlichen Dienst (vgl. Tac. XII 60.

Hirschfeld 287); die hoheren von ihneu erhiel-

ten gleieh den ritterlichen Beamten den Titel

procurator (Hirschfeld 287). Neu creiert wur-
den fur die Freigelassenen die Stellungen ernes

Procurators der WasserleitunsreD CFrontin. de au.

105; vgl. Hirschfeld 163ff'f), des Procurators
portus Ostieiisis (s. zum J. 44), wohl auch des
Procurators a muneribus, der die Ausrichtung der

vom Kaiser veranstalteten Gladiatorenspiele zur
Aufgabe hatte (Hirschfeld 178), des procurator
bybliothecarum (Hirschfeld 189), des procura-
tor a patrimonii, der das kaiserliche Hausgut
verwaltete (Hirschfeld 41), und endlich das wich-
tige Amt des Freigelassenen a cognitionibiis, der
die richterlichen Entscheidungen des Herrschers
vorzubereiten hatte (vgl. Hirschfeld 208f. Her-
zog St.-Verf. II 783, abweichend Mommsen

10 St.-R. 113 965,2).

/?) Senat. Tiber das Verhiiltnis von Kaiser und
Senat vgl. die vorhergehenden Abschnitte.

Senatoren, die durch Yerarmung den Sitz im
Senate verloren, liess C. meist selbst ihre Strei-

chung aus der Senatorenliste beantragen (Tac. XI
25. XII 52. Dio LX 11, 8. 29, 1; s. zu den J. 48
und 52) Leuten, die es trotz vorhandener Quali-
fication verschmahten , die senatorische Carriere
einzuschlagen , nahm er auch die Ritterwiirde

20 (Suet. 24, vgl. Dio LX 29, 2 = Zonar. XI 9 p. 29
Dind.). Das Recmtierungsgebiet des Senates
wurde durch die Erteilung des ius honorum an
die Aeduer erweitert (J. 48). C. hatte zwar zu
Anfang seiner Regierung erklart, er werde keinem
den latus clavus verleihen, der nicht mindestens
Drgrossenkel eines rOmischen Biirgers sei, hielt

sich aber spater nicht immer an diese Bedingung
(Suet. 24, vgl. Nero 15). Die Senatoren aus Gal-

lia Norbonensis erhielten das den sicilischen schon
30 lange zustehende Kecht, auch ohne ausdriickliche

Erlaubnis des Kaisers (vgl. IV b a) ihre Guter
besuchen zu diirfen (Tac. XII 23, s. zum J. 49).

Im Circus Maximus wurden fiir die Senatoren be-

stimmte Platze abgesondert (Suet. 21. Dio LX
7, 4). Die senatorischen Ehrenrechte wurden vom
Senate auf Veranlassung des Kaisers nicht bios

VasallenkOnigen (Agrippa I. und Herodes, s. zum
J. 41) und Bittern verliehen (so erhielten die Pro-

curatoren P. Graecinius Laco [Dio LX 23. 3. CIL
40V 3340 - Dessau 1336] und Iunius Cilo [Tac.

XII 21] die ornamenta considaria [vgl. Suet. 24],

der Praefeetus Praetorio Rufrius CSrispinus [Tac.

XI 4] und der Cohortenpraefect Iulius Aquila [Tac.

XII 21] die arnamenta praetorio), sondern auch
kaiserliche Freigelassene bekamen derartige Aus-
zcichnungen (s. IV b a).

Verschwenderisch ging diese Regierung nm mit
personlichen Ehrungen einzelner Senatoren . die

allerdings immer der Senat selbst, aber auch hierin

50 ganz abhangig von dem Willen des Herrschers,

decretierte. Man wollte dadurch die Decorierten
selbst an das Interesse des kaiserlichen Hauses
fesseln und eine Art von Entschadigung bieten
fiir den Verlust der reellen politischen Macht. Die
ornamenta triumphalia wurden auch Nichteon-
sularen verliehen und oft wegen geringfiigiger Er-

folge (Suet. 24. Tac. XI 20. vgl. XIII 53. Dio
LX 23, 2; soweit uns bekannt ist, erhielten die

Triuniphalinsignien unter C. die Consularen M.
60 Licinius Crassus Frugi [Suet 17]. Ser. Sulpieius

Galba [Suet. Galba 8], A. Didius Gallus [CIL
III Suppl. 7247 =r Dessau 970], Cn. Domitius
Corbulo [Tac. XI 20. Dio LX 30. 5] . Curtius

Rafus [Tac. XI 20], P. Pomponius Secundus [Tac.

XII 28] , P. Ostorius Scapula [Tac. XII 38] und
ein Unbekannter [CIL IX 2847 = Dessau 971].

die Praetorier Cn. Hosidius Geta [Dio LX 20. 4]

und T. Flavius Vespasianus [Suet. Vesp. 4]. end-
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lich auch der 1 8] ahrige Schwiegersohn des Kaisers,

Iunius Silanus," Suet. 24. Tac. XII 3. Dio LX
31, 7). A. Plautius, der Eroberer Britanniens, war
der letzte Private, der — noch dazu, ohne eigenes

Imperium besessen zu haben — den kleinen Triumph
feierte (s. zum J. 47; vgl. Mommsen St.-R. 13

131, 2. 136, 1); P. Gabinius Secundus, der Be-

sieger der Chauker (J. 41), erhielt die Erlaubnis,

den Beinamen Chaucius zu fiihren (Suet. 24);

z. B. den Tanzern der Pyrrhiche das Biirgerrecht

verlieh (Dio LX 7, 2), und andererseits Messalina
und die Freigelassenen die Civitat zu einem Han-
delsartikel machten (Dio LX 17, 5. 6. 8. Senee.

apocol. 9). C. verbot, neue Burger wegen Nicht-

filhrung des Namens Claudius oder wegen Nicht-

einsetzung des Kaisers zum Erben anzuklagen (Dio

LX 17, 7).

Aber auch Entziehung des Biirgerrechtes kam
dem L. Salvius Otho wurde eine Statue im Pa- 10 nicht selten vor (Dio LX 17, 5); zweimal hat

latium errichtet (Suet. Otho 1). Auch die Er
ganzung des Patriciats (J. 48) diente dazu, ein-

zelne Senatoren auszuzeichnen. Der machtigste

Senator dieser Zeit, L. Vitellius, wurde zum Col-

legen des Kaisers in der Censur und zweimal im
Consulat erhoben und iibernahm wahrend der Ab-
wesenheit des C. in Britannien die Begierung (vgl.

Dessau Prosopogr. Ill 451 nr. 500. Boissier
L'opposition sous les Cesars 1885, 204ff.). Jahrige

C. vornehmen Griechen, weil sie der lateinischen

Sprache nicht machtig waren, das Biirgerrecht ge-

nommen (Suet. 16. Dio LX 17, 4). Nichtbiirgern

verbot er die Fiihrung rOmischer Gentilnamen

(Suet. 25, vgl. CIL V 5050) ; Anmassung der Ci-

vitat wurde mit dem Tode bestraft (Suet. 25, vgl.

15).

Als Vorstufe des Biirgerrechtes hat C. wieder-

holt VOlkerschaften und Stadten die Latinitat

Consulate wurden wiederholt erteilt (C. Caecina 20 verliehen (vgl. Herzog St.-Verf. II 328. Momm-
Largus, Dio LX 10, 1. Valerius Asiaticus, Dio
LX 27, 1, s. d.). Endlich war auch die Gewah-
rung eines funus publicum nicht selten (Dio LX
27, 4). Dem entgegen steht wicder, dass 35 Se-

natoren unter C. eines gewaltsamen Todes starben

(Senec. apocol. 14. Suet. 29. Calpurn. bucol. 1,

69; vgl. Bucheler zu Senec. a. a. O.), aller-

dings viele von ihnen wohl nicht ohne eigene

Schuld.

sen Herm. XIX 1884, 60f.). Tiber den Census

des J. 48 s. d. ; iiber die Colonien s. unter Ah-
schnitt IV e y.

y) Freigelassene und Sclaven. So machtig

einzelne Freigelassene des Kaisers selbst waren,

so wenig haben sie dem Stande der Freigelassenen

als solchem besondere Begiinstigungen zu ver-

schaffen gesucht; vielmehr waren gerade unter C.

die Libertinen strenger Behandlung unterworfen

c) Die Stande. a) Ritterschaft. C. ehrte auch 30 (Dio LX 13, 2. 29, 2. Suet. 25, vgl. Lemonnier
den Ritterstand. Er verlieh Eittern die senato-

rischen Ehrenrechte (s. Abschnitt IV b /?) und
nahm wahrend seiner Censur Bitter in den Senat

auf (J, 48). Gleichfalls als Censor hielt er strenge

Musterung iiber die Eitterschaft (J. 48) und sorgte

auch sonst fiir die Siiuberung derselben von nicht

dazugehorigen Elementen, wie er denn Freige-

lassene, die sich fiir rOmische Ritter ausgaben, zu
Staatssclaven machte (Suet. 25). Er verlangte

Etude hist, sur la condit. privee des affranchis

1887. 112f.). Vielleicht lag es in der Absicht

der kaiserlichen Freigelassenen, den Libertinen-

stand in mOgliehster Niedrigkeit zu erhalten, um
dadurch den Gegensatz zu ihrer eigenen Stellung

umso schiirfer hervortreten zu lassen und nach

und nach eine vollstandige Scheidung der Hof-

bediensteten von den Privatfreigelassenen hcrbei-

zufuhren (vgl. Tac. XII 53. XIII 23).

hiiuflg von Rittern, dass sie im Senate anwesend 40 Freigelassene, die von ihren Patronen der Un
seien (Dio LX 11, 8). Trotz alledem scheint ge-

rade bei diescm Stande die Politik des C. wenig
beliebt gewesen zu sein. Die meisten Attentate

auf das Leben des C. gingen von Rittern aus

(Suet. 13; Otho 1. Tac. XI 22. Dio LX 18, 4;
s. zum J. 43), und 221, nach anderer Version

iiber 300 Ritter wurden unter ihm zum Tode ver-

urteilt (Senec. apocol. 14. Suet. 29. Tac. XIII

43; vgl. Bucheler Synib. Bonn. 88. S mil da

botmassigkeit iiberfiihrt wurden , und solche, die

die biirgerliche Stellung der Patrone angriffen,

gab C. dicsen wieder zu Sclaven und verweigerte

ihren Anwalten die Rechtsprechung gegen deren

eigene Freigelassenen (Suet. 25. Dio LX 28, 1.

Marcian. Dig. XXXVII 14. 5; s. auch zum J. 46).

Die Vcrcrbung des Patronatsrechtes wurde durch

das S. C. Ostorianum geregelt (J. 46). In Be-

treff des Nachlasses der Latini Iuniani, Freige-

zu Suet. a. a. O.). Der Grand lag wahrscheinlich 50 lassener mit noch beschrankteren Eechten, erfloss

darin, dass die Ritter sich von den kaiserlichen

Freigelassenen aus der Stellung, die sie friiher

cingenommen hatten. verdrangt fuhlten.

p) Biirger. Entgegen dem bisherigen System

der sparlichen Erteilung des rornischen Biirger-

rechtes war die claudische Regierung mit deni-

solben Einzelpersonen und Gemeinden seffeuiiber

sehr freigebig (Suet. 19. Dio LX 17. 5—8. Senec.

apocol. 3. 9). Namentlich die Gallier und Spanier,

das S. C. Largianum (J. 42).

Eine gewisse Humanitat zeigte sich in einem

Erlasse des Kaisers gegen die Aussetzung oder

Totting kranker Sclaven (J. 47). Liebesverhalt-

nisse zwischen einer freigeooren en Frau und einem

Sclaven wurden bestraft |S. C, Claudianum, J. 52).

d) Beamtenorganisation. a) Senatorische Be-

amte. Die Dauer der Consulate scheint unter C.

ziemlich regellos bestimmt worden zu sein (As-

daim die Griechen und schon auch die Britannier 60 bach Rom. Kaisertum 21). Den Consuln wurde

warden reiehlich damit bedacht (Senec. de benef.

VI 19.2-4; apocol. 3. 9). Das Edict, mit wel-

chem C. den Alpenvolkern der Anauner, Tulliasser

und Sinduner ihr Biirgerrecht bestatigt, ist noch

erhalten (s. zum ,1. 46). Den Schiffsfabrikanten

latini schen Rechtes wurde unter gewissen Be-

dingungen das Biirgen'eeht zu teil (J. 51). Doch
fehlte es auch nicht an Verkehrtheiten , wie C.

die Bestellung der Vormunder iibertragen (Suet.

23; vgl. Mommsen St.-R. 113 104). Die Zahl

der Praetoren schwankte zwischen 14 und 18 (Dio

LX 10, 4). Zwei von ihnen erhielten — wohl im
J. 44 an Stelle der Verwaltung des aerarium Sa-

turni (s. u., vgh Dio LX 24, 3. Smilda zu Suet.

23j— die Jurisdiction iiber geringere Fideicommiss-

sachen, wahrend die wichtigeTen den Consuln,
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die m den Provinzen zum Austrag kommenden unter C. den Finanzprocuratoren eine Soldaten-
deii Statthaltern zur Entscheidung unterliegen abteilung beigegeben (Hirschfeld a a 437)
sollten (Suet 23 Pomp. Dig. I 2, 2, 32; vgl. e) Das Reich, a) Bom. Das Pomerium derMommsen St.-R. lis i 3f. Willems Droit Stadt Rom wurde im J. 49 (s. d.) voro-eriickt (fiber
public 464 466). Der Veranstaltung von Gla- den Lauf desselben, in den auch der Aventin ein-
diatorenspielen wurden die Praetoren enthoben bezogen wurde [Gell. XIII 141 vgl Hills en
(Dio LX5, 6). Den Aedilen nahm man die Auf- Herm. XXII 1887, 615ff. ; CIL VI 'fasc 4 2
sicht uber die Garkficben (Suet. 38), die vielleieht p. 3106). Die Bauten des C. in Rom sind unter
an den Praefectus nrbi iiberging (vgl. Smilda Abscbnitt IV k behandelt.
zu Suet. a. a. 0.). Die letzten italischen Quaestu- 10 Besonders liess sicli C. die Sorge fiir die Ver-
ren, die galhsche und die ostiensische, wurden auf- proviantierung der Hauptstadt angelceen sein (vd
gehoben (J. 44); ferner entband man die Quae- Suet. 18. 19. Tac. XII 43 Aur Vict 4 3- so"
storen der Sorge fiir die Pfksterung der Strassen zu den J. 41, 42, 51, 53). Diesem Zwe'ck dienteii
(wahrschemlich Boms, vgl. Mommsen St.-R. 113 der Hafenbau in Ostia (s. Abscbnitt IV k), hamW
534 Hirschfeld V.-G. 151f., s. zum J. 47). congiaria an das Volk (Dio LX 25, 7. 8 Tac
Doch wurde den designierten Quaestoren die Aus- XII 41. Suet. 21 ; Nero 7. Chronogr ami 354)
nclitung von Gladiatorenspielen auferlegt (J. 47). und Vorrechte fur Kauffahrer und Sehiffsbauer
Die Verwaltung der Staatscasse durch die beiden (J. 51). Die Genosseiiscliaften wurden aufeelost
praetores aerarm (vgl Dio LX 4, 4) sclieint nicht Marktgesetze erlassen (J. 41), Maximalpreise fest-
C.s Beifall gefunden zu habcn (Dio LX 10, 3). 20 gesetzt (J. 43), Brande energisch bekampft (Suet.
Daner ubertrug or die Leitung des aerarium Sa- 18. Zonar. XI 11 p. 34 Dind. vgl Plin n h
turm lm J. 44 (s. d.) an zwei Quaestoren. Zu XXXIV 69. XXXV 19)
Anfang seiner Regierung setzte er ein Collegium /?) Italien. Die Grenzen Italiens hat C, wie-
von drei Praetoriern zur Eintreibung der Ruck- es sclieint, durcli Einbeziehung des Eestes von
stande

;

an die Staatscasse ein (J. 42), welches bei Istrien vorgeruckt (vgl. Ritterling Arch -epi°r
dem Ubergang der letzteren nnter quaestorische Mitt. XX 1897, 8, 17). Das Reisen zu Wagen
Leitung wohl bereits seine Aufgabe vollendet hatte. oder zu Pferde wurde fiir Italien verboten (Suet
Die ausserordentliche Commission der drei cura- 25. Suid. s. KkaMws; vgl. Smilda zu Suet a
tores tabularwnim piMieorum, die Tiberius zur a. 0.). Puteoli und Ostia erhicltcn ie eine Co-
Wiederherstelluiig und Neubeischaifung der offent- 30 horte in Garnison (Suet, 25); Bononia, das durch
lichen Urkunden eingesctet hatte, war noch im Feuer iriitgenommcn worden war, wurde mit einer
J 45 thatig ^CIL VI 916 = 31201; vgl. Dessau Spcnde unterstiitzt (Tac. XII 58); Teanum Si.li-
967. Mommseii St.-R. 113 5581). cinum bekam Colonial .

>
Misenum stadtreoht

Die Abreiso der Proconsuln von Rom wurde (Mommsen Herm. XVIII 1883 195 CIL X
aui den ersten, spater auf den 13. April festge- p. 317. Ruggiero Diz. epigr. II 448f) Cber
setzt (J. 42. 43). Urn den Provincialen die Mog- die Strasseubauten s u IV k
lichkeit der Anklage gegen die Statthalter zu ge- ;,) Provinzen. Die neu annectierten Provinzeu
wahren, Less C. meht zu, dass zwei Gouverneurs- gelangten saintlicli unter kaiserliche Verwaltung:
stellungen unmittelbar nachcinander bekleidet wiir- Britannicn (J. 43) und Lycien (J. 43) wurden sena-
den (Dio LX 25, 4—6). Auf seine Veranlassung 40 torischen, die beiden Mauretanien (J. 42), Judaea
besetzte der feenat die Proconsulate wiederholt (J. 44) und Thracien (J. 46) ritterlichen Statt-
durch Wahl. statt, wie liblich, durch das Los, und haltern unterstellt, Noricum ist wohl nicht cist
Less manche Proconsuln auch zwei Jahre im Amte (wie Zippel Riim. Herrschaft in Illvrien 1877.

a!
10
x> tt, o'tn ii •

7; Tgl
'
Mommsen 28° annimmt) von C. als Provinz eingerichtet

bt.-K. u<< Z50). Achaia und Macedonien karnen worden (vgl. Marquardt St-V 12 290)
wieder unter Proconsuln praetorisehen Ranges Die wichtigste der neuen Provinzen war P.ri-
J 44). Die Danksagung der kaiserlicben Statt- tannien. Allerdings gelangte unter C selbst nur
halter im Senate wurde abgeschafft (J. 42). ein kleiner Teil der Insel in unmittelbaren romi-

P) Kitterhche Beamte. Das hocliste ritterliche schen Besitz (s. zu den J 43 45 47 49—52)-
Amt, die Praefectur der Praetorianer, war unter 50 aber zahlreiche brittisehe Hauptlinge traten zum
L. zuerst collegiahseh besetzt (Rufrius Pollio und Kaiser in Lehensverhaltnis (so Cogidumnus, s. o
Utonms Iustus. Rufrius Crispinus und Lusius Xr. 117; vgl. Dio LXII 2, I). Hand in Hand
Geta vgl Hirs elite Id V.-G. 220). Im J. 51 mit der Eroberung ging die Organisation: Gamu-
ts

d.) wurde dann das Commando der Garde dem loduimm wurde Veteranencolonie (s. o S 14481")
Aframus Burrus allein iibeitragen. Glevum liefestigtes Lager; ein Provmcialcultu*

Die Provmzen Mauretama Caesariensis und wurde eingerichtet. dessen Mittelpunkt analo" d.-n
Tingitana (J 42), Judaea (J. 44), Thracia (J. 46) Verhaltnissen in den gaUisohei. und germanisclmi
und vielleieht nur voriibergehend

, Pontus und Provinzen ein Tempel des C. in CamulodumimfcW Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. bildete (s. Abschnitt IV b «|: man begann audi
1889, 420) wurden ritterlichen fetatthaltem unter- 60 sofort mit der Ausbeuttmg der brittischen Bem-
stcllt. Km neues Ritteramt war auch die Pro- werke (CIL VII 1201L). Vgl. Mommsen K. G.
curatur ad npas Tiberis (CIG III 3991, vgl. CIL V 159ff. Hiibner Bom. Herrschaft in Westeui-opa
-V iVi praef(ectus) curatorwn alvei Tiberis, s. 1890, lOfl'.; o. S. 868ff.Mommsen St-R lis 1050. Liebenam Beitr. Judaea stand seit 44 unter einem Procurator,
tz. Venv.-Gesch. I 71). Die kaiserlicben Procura- dem, wie es sclieint, eine Zeit lang ein eigener
oren erlnelten Cmljurisdiction fJ. 53) ; die miUtiae Procurator fur Samaria an die Seite gestellt war
equestres unterzog man einer neuen Regelung (s. (vgl. Tac. XII 54). Die Einziehung Judaeas war
unter Abschnitt I\ i). Vielleieht wurde zuerst jedoch eine unheilvolle Massrcgel; seither kam
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das Land nicht zur Ruhe, der religiose und natio- Erpressungen aus der Regierung des C. bekannt
nale Hass der Juden gegen Kaisertum und ROmer- (Tac. XII 22). Durch Verfiigungen fiber den Statt-

herrschaft, das ungleiche Vorgehen oder die Un- halterwechsel wurde das Recht der Anklage gegen
fahigkeit der Procuratoren riefen immerwahrende den abgegangenen Statthalter den Provincialen

Unruhen hervor und legten den Ziindstoff zu der gewahrt (Dio LX 25, s. Abschn. IV da und zum
furchtbaren Explosion spaterer Zeit (vgl. Mom m- J. 45).

sen R. G. V 523ff. Schilrer Gesch. d. jiid. S) Abhangige Fiirstentiimer. Den untertha-

Volkes I 47111. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. nigen Konigen gegeniiber nahm C. im allgemeinen

1889, 440ff.). Auch das kleine Konigreich Ituraea eine wohlwollende Haltung ein (nobilitatibus ecc-

wurde der Provinz Syrien einverleibt (J. 49). 10 ternis mitis Tac. XII 20; vgl. Herzog St.-V.

Den Rhodiern wurde die Freiheit erst genommen II 322f.) und schloss mit einigen von ihnen einen

(J. 44), dann wiedergegeben (J. 53). Achaia und feierlichen Bimdnisvertrag (Suet. 24, s. zum J. 41).

Macedonien kamen wieder unter senatorische Ver- Antiochos IV. Epiphanes bekam Kommagene und
waltung (J. 44). Telle Kilikiens (J. 41, s. auch zum J. 52). Der

Das Heerescommando von Gennania inferior Konig des pontisch-bosporanischen Reiches, Po-

erlitt zwar durch die Zuriickziehung der Be- lemo II, , musste Bosporus an Mithridates ab-

satzungen vom rechten Rheinufer eine Einbusse treten, woffir ihm Gebiete in Kilikien zugespro-

im Wirkungskreise (J. 47), doch wurde die Siche- chen wurden (J. 41). Aber Mithridates zeigte

rung der Stromlinie eifrig betrieben, eine Strasse sich, wie es scheint, der kaiserlichen Gnade un-

von Mainz nach Koln angelegt (vgl. Zange-20 wiirdig; er wurde vertrieben und durch seinen

meister Westd. Ztschr. Ill 1884, 307ff.) , letz- Bruder Kotys ersetzt (J. 46). Die KOnigreiche
terer Ort und vielleieht auch Trier zu Veteranen- Thrakien (J. 46) und Ituraea (J. 49) zog man
colonien erhoben (Marquardt St.-V. 12 279. nach dem Tode ihrer Beherrscher ein. Judaea
Hubner a. a. 0. 140ff.; s. zum J. 50). Von Ger- empfing wieder einen Konig in Agrippa I. (J. 41),

mania superior aus betrieb man Bergbau an der wurde aber nach dessen Ende zur Provinz ge-

imteren Lahn (J. 48). Die in der Inschrift CIL macht (J. 44). Ein anderes Mitglied des Hero-

XI 395 = Dessau 2648 erwahnten Kampfe in daeerhauses, Herodes, erhielt Chalkis am Libanon
Spanien (gegen die Asturer) fallen wohl erst in als Konigreich (J. 41) ; als er starb (J. 48), kam
Neros Regierungszeit. dasselbe an den jungeren Agrippa, der es im J. 53

Das Ziel dieser Regierung , Italien und die 30 wieder mit einem anderen Gebiete in Palaestina

Provinzen einander naher zu bringen, wurde wie vertauschtc. Das kleine Alpenland, das Cottius

durcli den Bau zahlreicher Strassen (s. Abschnitt beherrschte, wurde zum Konigreich erhoben und
IV k), so hauptsachlich durch die Grundmig von vergrOssert (J. 44). Der Regierungswechsel im
Colonien angestrebt. Namentlich die unter C. Suebenreich anderte nichts an dem Abhangigkeits-

selbst oder kurz vor seiner liegierung neuge- verhaltnis desselben (J. 50). Beziiglich Armeniens
wonnenen Provinzen, wie Mauretanien und Nori- vgl. den folgenden Abschnitt.

cum, wurden dadurch dem R6mertum verbunden. c) Auswartige Beziehungen. Im allgemeinen

Die uns bekannten Colonien des C, teils mit in Bezug auf iiussere Politik conservativ, bat die

latinischem Recht, teils mit vollein Burgerrecht claudische Regierung nur einmal den Entschluss

bedacht, sind folgende: Ieonium in Galatien (Mar- 40 zu einem weitreichendenkriegerischenUnternehmen
quardt St.-V. I* 364), Claudiopolis in Isaurien gefasst: die Occupation Britannieiis ist notwendig
(Ammian. XIV 8. 2), Archelais in Kappadokien erfunden worden, urn Roma Herrschaft in Gallien

(Plin. n. h. VI 8; s. Bd. II S. 445), Ptolemais in zu festigen und dem staatsfeindlichen Druidentum
Syrien (Plin. n. h. V 75. Marquardt I 2 428), die Bxistenzbedingungen zu nehmeii (Mommsen
Claudiopolis in Armenia minor (Plin. V 85. Pto- R. G. V 158). Die Besetzung Mauretaniens war
lem. V 7, 7), Colonia Claudia Aprensis in Thra- schon von Gaius vorbereitet worden. Einfalle der

kien (Plin. IV 47, s. Bd. II S. 272), Colonia Clau- Wusteustamme in die Provinzen Numidien und
dia Aequum in Dalmatien (s. Bd. I S. 605), Co- Africa wurden abgeschlagen (J. 42, 45). Die Be-

lonia Claudia Savaria (Steinamanger) in Panno- ziehungen zum machtigsten Nachbar, den Parthern,

nien (Plin. Ill 146. CIL DH p. 525), Celeia (Cilli), 50hatten, wie immer in der Kaiserzeit, den Streit

Virunum (Maria Saal), Teurnia (St. Peter im Holz), um Annenien zum Gegenstande. Es gelang den

Aguontum (s. Bd. I S. 909) und Iuvavum (Salz- Romern anfangs, mit Beniltzung der Thronwirren

burg) in Noricum (Plin. Ill 146. CIL HI zu den im Partherreieh einen n'imisehen Lehensfursten in

betreffenden Stadten. Jung RCmer u. Romanen Armenien einzusetzen, der ungefahr neun Jahre

in den DonaulandernS 1887, 92f.), Colonia Claudia daselbst herrsehte; zu Ende der Regierung des

Agrippinensis (Keln) und Augusta Treverorum C. hatten sich jedoch wieder diePartber desLandes

(Trier) in Gennania inferior (s. o.), Camulodunum bemachtigt. Auch der Versuch einer Einmischung

(Colchester) in Britannien (s. zum J. 50), Tingis, in die parthischen Sueeessionsstreitigkeiten war
Lixos und Volubilis in Mauretania Tingitana, missgluckt Is. zu den J. 41—43, 49, 51—53, wo
Caesarea, Oppidum Novum, Tipasa und Rusucu- 60 die Litteratur angegeben ist ; von alterer Litte-

rium in Mauretania Caesariensis (Plin. V 2. 20. ratur zu erwiihnen: Egli in Biidingers Unter-

MarquardtI2 487f. CIL VHI zu den einzelnen such. z. r. Kaisergesch. I 1868, 265ff. Laufen-
Orten). Vgl. Zumpt Comm. epigr. 1850, 384ff. berg Quaest. chron. de rebus Parth. a Tac. enarr.,

Mommsen Ephem. epigr III p. 232; Herm. XIX Diss. Bonn. 1875). Die beiden germanischen Pro-

1884, 60ff. Kubitschek Wien. Stud. XVI 1894, vinzen mussten- wiederholt Einfalle der Chatten

329ff. (J. 41, 50) und Chauker (J. 41, 47) erdulden, die

Die Verwaltung der Provinzen scheint tiichtig jedoch glucklich abgewehrt wurden. Die Friesen

gewesen zu sein. Es ist nur eine Anklage wegen wurden wieder zur Lnterwerfung genotigt (J. 47).
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Zu einer Eroberungspolitik in Germanien, wie sie

Corbulo inaugurieren wollte, konnte man sich da-
gegen nicht nur nicht entschliessen, sondern man
verzichtete sogar auf das bisher besetzt gehaltene
Gebiet rechts vom unteren Rheinlauf (J. 47). Die-
selbe zuruckhaltende Politik gegenuber den Ger-
manen zeigte sich darin, dass C. es unterliess,

bei den Kampfen um die Herrschaft im Sueben-
reieh zu intervenieren (J. 50).

Brben einzusetzen, wenn der Testierende noch
Verwandte habe (J. 41). Was das Vormundschafts-
recht anlangt, so kam die Bestellung der Vor-
rminder zu den Amtspflichten der Consuln hinzu
(s. o. IV da). Bei der Adrogation eines Minder-
jahrigen wurde die Beizielung eines Curators zur
Pflicht gemacht (Modest. Dig. I 7, 8). Eine lex
Claudia hob die Agnatentutel fiber Frauen auf,

wodurch die Selbstandigkeit der letzteren bedeu-
So hat die auswartige Politik des C, abge- 10 tend erweitert wurde (Ulp. XI 8. Gai. I 157. 171).

sehen von der Eroberung Britanniens, zwar keine
glanzenden Erfolge aufzuweisen, aber auch eben-
sowenig grosse Verkste [nihil regents eo triste

rei publieae ab extemis accidisse Tac. XIII 3).

In ungeschwachter Kraft stand das Eeieh da, und
soweit reichte das Ansehen des romischen Kaisers,
dass sogar von Taprobane (Ceylon) Gesandte an
den Hof des C. kamen (Plin. n. h. "VI 84. 85).

f) Rechtswesen. Mit wahrer Leidenschaft lag

Dagegen verbot ein Edict des Kaisers die Inter-
cession der Frauen fur ihre Gatten (Ulp. Dig.
XVI 1, 2), und spater wurde durch das 8. C. Vel-
laeanum den Intercessionen von Frauen fiber-

haupt jede Rechtskraft genommen (J. 46). Nach
einer kaiserlichen Yerordnung sollte das Sonder-
gut (peculium) des minorennen Sohnes bei Be-
schlagnahme des vaterlichen VermSgens von diesem
getrennt werden (Ulp. Dig. IV 4, 3, 4), Ein

C. der Rechtsprechung ob, Unermtidlich, Jahr 20 Volksgesetz bedrohte Gelddarlehen'anHaussohne
aus Jahr ein, selbst in den heissesten Monaten
und an den Festtagen seiner Familie, sass er zu
Gericht; er suchte alles mogliche vor sein Tribunal
zu Ziehen, mischte sich in den Gang der ordent-
lichen Jurisdiction, so dass nur weniges den anderen
Gerichtsinstanzen uberlassen blieb, und hielt sich

in seinen Urteilen und in der Processfiihrang
keineswegs immer an das Gesetz. Namentlich
wird ihm zum Vorwurf gemacht, dass er haufig

mit Strafen (J. 47). Auf das Sclavenreeht be-
zogen sich das S. 0. Largianum (J. 42), das S. C.
Ostorianum fiber die assignatio liberti (J. 46)
und ein Edict fiber die Aussetzung kranker Scla-
ven (J. 47). Senatsbeschltisse beschrankten das
Bildnisrecht (J. 45) und verboten die Hauser-
speculation (S. C. Hosidianum, J. 44). Den Schiff-

bauem erteilte eine Verordnung des C. bestimmte
Privilegien (J. 51). Das Strandrecht wurde durch

nach dem AnhOren nur einer Partei das Urteil 30 Senatsconsulte geregelt (Ulp. Dig. XLVII 9 3 8)
fdllfo (find ^A IK QQ rr„„ VTT AO VTTT 1 . i °_ __ i
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& ', ',/fallte (Suet, 14. 15. 33. Tac XII 43. XIII 4
Dio LX 4, 3. 4. 5, 7. Senec. apocol. 7. 10. 12.

14. 15. Calp. eel. I 69ff. ; der Bericht fiber eine
von C. geleitete Gerichtsverhandlung liegt in dem
bereits wiederholt citierten Papyrus vor, fiber den
zum J. 41 und Abschnitt If.).

Mchtsdestoweniger nimmt seine Regierung in

der Geschichte der Rechtsbildung eine hervor-
ragende Stellung ein (vgl. Aur. Vict. 4, 2), Die

Ausweisung ails den Provinzen zog auch die
aus Rom und Italien nach sich (Suet. 23; vgl.

L. M. Hartmann De exilio apud Rom., Diss.
Berl. 1887, 37).^ Eine neue Strafe war das Ver-
bot, fiber den dritten Meilenstein von Rom hinaus-
zugehen (Suet. 23). Die Rttckberufung von Ver-
bannten erfolgte stets nach Senatsbeschluss (Suet.

12). Die Anklage wegen Majestatsverletzung hob
C. auf (s. o. IV b a). Eines grOsseren Betruges

Gerichtsferien wurden in den Winter verlegt (Suet. 40 Uberfuhrte wurden zum Kampf mit wilden Tieren
23; Galba 14), die Institution der kaiserlichen
Beisitzer erneuert (Dio LX 4, 3), den Sachwaltern
verboten, ein hcheres Honorar als 10000 Sesterzen
anzunehmen (J. 47). Die Fideicommissjurisdiction
wurde in Rom den Consuln und Praetoren, in
den Provinzen den Statthaltern , die fiscalische

Gerichtsbarkeit den kaiserlichen Procuratoren iiber-

wiesen (s. o. IV da und zum J. 53). Zahlreiche
Neuerungen wurden, hauptsachlich durch Senats-

verurteilt (Suet. 14), Eltemmorder, wenigstens in

den ersten ffinf Jahren seiner Regierung, nach
altem Brauch in einen Sack eingenaht und ersauft
(Senec. de clem. I 23; fiber die strenge Justiz
des C. vgl. auch Chronogr. ann. 354).

g) Finanzwesen. Auch die Finanzverwaltung,
die wohl hauptsachlich nach den Intentionen des
Pallas gefuhrt wurde, muss trefflich gewesen sein.

wie die reichen Mittel beweisen, fiber die trotz
beschlfisse, aber auch durch kaiserliches Edict und 50 der vielen Bauten und Kriege des C. sein Nach-
i7.il.

*_
:_n.i.=.x. i.-r... ., .,,

. folger verffigte (Herzog St.-Verf. II 266). Die
Leitung der Staatscasse wurde den Quaestoren
iibertragen (s. o. IV da). Die von Gains neu ein-

geffihrten Steuern schaffte C. ab (J. 41). Uber
den Census s. zum J. 48, fiber die fiscalische

Jurisdiction der Procuratoren und fiber die Be-
freiung verschiedener Stadte von der Steuerzah-
lung zum J. 53. Die kaiserliche Centralcasse,
der Fiscus, wird wohl nicht erst unter C. ge-

Volksgesetz, im Gebiete des Privatrechtes einge
ffihrt. Im Eherecht wurden die Vorteile der
Lex Papia Poppaea auch auf Manner von fiber

60 Jahren ersireckt, wenn dieselben Frauen von
weniger als 50 Jahren heirateten (S. C. Clau-
dianum Ulp. XVI 3. Suet. 23, vgl. Smilda
z. St.). Die Ehe mit des Bruders Tochter wurde
fur erlaubt erkliirt (S. C. Claudianum, J. 49). Ge-
gen Concubinatsverhaltnisse freigeborener Frauen
mit Sclaven ergieng gleichfalls ein S.C. Claudia- 60 schaffen worden sein (vgl. Mommsen St.-R. lis
num. (J. 52). Auf das Erbrecht bezogen sich die
lex lunia Vellaea, wenn anders diese in die Re-
gierung des C. gehOrt (s. zum J. 46), und ein

Edict des Kaisers, nach welchem der Schreiber
eines Testamentes oder Codicills, der sich ein
Legat adscribiert. geinass der lex Cornelia de
falsis bestraft wird (CaUistr. Dig. XLVIII 10, 15).

Es wurde ferner untersagt, den Princeps zum

1001, 1 gegen Hirschfeld V.-G. 286f.).

h) Sacralwesen und Spiele. Gemass seiner auf
das Antiquarische gerichteten Neiguug hat C.
altiiberlieferte religiose Gebriiuche zu erneuern
gesucht. So reorganisierte er die Haruspicin (J. 47),
veranstaltete Siihnopfer nach den Vorschriften des
Konigs Servius Tullius (J. 49), erneuerte das
augurium salutis (J. 49), vollzog das foedus mit

abhangigen KOnigen nach alien Formalitaten (J. 41

und o. IV e S), riickte das pomerium vor (J. 49)

und hielt strenge auf die Beobachtung der alt-

hergebrachteh Ceremonien bei Erdbeben oder bei

dem Erscheinen unheilverkttndender Vogel am
Capitol (Suet. 22, vgl. Plin. n. h. X 35). Er suchte

auch die eleusinischen Mysterien nach Rom zu

iibertragen (Suet. 25). Manche Opfer und Feste

wurden freilich aufgehoben oder gekfirzt (Dio LX

errichtet wurden. Er verlieh den Legionaren die

privilegia maritorum (J. 44; vgl. P. Meyer Rflm.

Concubinat 1895, 59), und vermutlich geht auch die

Legitimierung der den Btirgersoldaten von rOmi-

schen Biirgerinnen geborenen Kinder auf C. zu-

rfick (Wilmanns Comment. Mommsen. 201f.

;

CIL VIII p. 284). Die Manneszucht wurde strenge

gehandhabt (vgl. Tac. XII 12. 18. Suet. Galba 7;

Otho 1); auch zu Canalbauten, Bergarbeiten und

17, 12), wieder andere jedoch neu eingefuhrt, wie 10 ahnlichen Werken zog man die Soldaten heran

ein jahrliches Fest wegen des britannischen Sieges

(Dio LX 22, 1. 25, 7. 8), oder verlangert, wie

die Saturnalien (J. 45). Wesentlich religiOsen

Zweeken diente auch die Neucreierung von Patri-

ziern (J. 48). Zu erwahnen ist ferner die Con-

secration seiner Grossmutter Livia (J. 41), womit
die Errichtung eines Altars der Pietas Augusta
im Zusammenhang stand (CIL VI 562 = Dessau
202).

(Tac. XII 20). Vor allem haben die zahlreichen

Feldziige, die C.s Regierung erffillen, das Heer

immer kriegstfichtig und schlagfertig erhalten; in

Britannien wie in Sudrussland (J. 46. 48), in der

africanischen Wuste (J. 42) wie in Armenien nnd

am Rhein haben romische Truppen unter diesem

Kaiser gefochten.

Der ritterliche Officiersdienst wurde so geordnet,

dass nach der Praefectur einer Cohorte die einer

Sehr zahlreich waren die verschiedenartigen 20 Ala, nach dieser der Tribunat einer Legion ver-
™ " ' ' ' liehen wurde (Suet. 25); eine Anordnung, die nur

ganz vortibergehenden Bestand gehabt haben kann

(vgl. Hirschfeld V.-G. 247f.); vielleicht wurde

damals den Rittern die Bekleidung dieser drei

Officiersstellungen zur Pflicht gemacht (Suet. 25,

vgl. Mommsen St.-R. in 548, 4). Endlich ffihrte

C. auch eine Art Titulardienst ein (Suet. 25, vgl.

.

Mommsen St.-R. Ill 552). Alles Lob verdient

die Auswahl der Manner , denen C. die grossen

Spiele unter C, teilweise neue oder doch erneuerte

(vgl. Suet. 11. 21. 34. Nero 7. Tac. XI 22. XII

41. 57. Xin 5. Dio LX 5. 6. 7. 13. 17. 23. 30.

Plin. n. h. VIII 22. 37. 54. 65. Zonar. XI 11);

hauptsachlich die Saecularspiele sind hier zu nennen

(J. 47). Doch wird uns auch von Beschrankungen
einiger Spiele berichtet (Dio LX 5, 6. 6, 4. 5).

Die in Rom wohnenden Juden wurden zuerst

in der Ausfibunggemeinschaftlichen Gottesdienstes

behindert (J. 41), spater sogar aus Rom verwiesen, 30 Heerescommandos anvertraute.

wcil infolgc der ADsonderung der christlichcn Ge
meinde gtreitigkeiten unter ihnen entstanden waren

(J. 50). Sehr streng trat C. gegen die rOmer-

feindliche Religion der Druiden auf, die er ganz

zu unterdrucken suchte (Suet. 25. Plin. n. h.

XXIX 54. Aurel. Vict. 4, 2; vgl. Desjardins
Geogr. de la Gaule Rom. Ill 292ft). Die Astro-

logen wurden aus Italien vertrieben (J. 52).

i) Heerwesen. Die Zahl der Praetorianerco

Die Reform de? Flottenwesens, dieMommsen
Herm. XVI 1881, 463 dem C. zuschreibt, geht

wohl bereits auf Tiberius zurfick (vgl. Ferrero

Diz. epigr. II 276).

k) Bauten. Wenige romische Regierungen

konnen sich mit der des C. messen, was Wichtig-

keit und Grossartigkeit der Bauten anbelangt.

Die kaiserlichen Freigelassenen konnten kein In-

teresse daran haben, prachtige Palaste oder Tempel

horten scheint unter C. von 9 auf 12 erhoht wor- 40 zu errichten; wohl aber entsprachen Nutzbauten,

den zu sein (vgl. Mommsen Herm. XIV 1879, 35

XVI 1881, 644). Um die Garde treu zu erhalten,

spendete C. den Praetorianern jahrlich am dies

imperii ein Donativ (Dio LX 12, 4) und unter-

sagte ihnen, Besuche bei den Senatoren abzu-

statten (J. 41). Das Gardecommando ubertrug er

zuerst zwei Rittern, im J. 51 dem Burrus allein

(s. o. IV d /}); den Befehl fiber die ganze Garnison

hat fur einen Tag der Freigelassene Narcissus

die dem Wohle des Volkes dienten, ihrer klugen

und nuchternen Politik. So schuf diese Regie-

l-ung fiir die Hauptstadt den grossen Hafen, dessen

Mangel sich bis dahin so sehr ftthlbar gemacht

hatte, bei dem jetzigen Porto unweit von Ostia an

der Tibermundung. Begonnen wurde mit diesem ge-

waltigen Werke, zu dem nicht einmal Caesar den

Entschluss gefunden hatte, im J. 42; im J. 46 (s. u.)

wurde noch daran gearbeitet, und auch im J. 51 (s.

iibernommen (s. o. IV b a). Zwei neue eohortes 50 d.) war der Hafen noch nicht vollendet. Vermutlich

urbanae wurden errichtet und in die fur die Ver- ' .
-*-.

.

.-. ^ -i

proviantierung Roms wichtigsten Hafenplatze Ostia

und Puteoli gelegt (Mommsen Herm. XVI 1881,

644ff. Marquardt-Domaszewski St.-V. 112

482).

Die Besetzung Britanniens machte auch eine

Vermehrung des Heeres nOtig; man bildete zwei

neue Legionen, die die Namen XV Primigenia

und XXII Primigenia erhielten (Marquardt-

hat erst Nero die Einweihung vorgenommen. Mit

dem Hafenbau war auch die Anlage von Canalen

verbunden, welche die Uberschwenunungsgefahr,

von der Rom stets bedroht war, wenn nicht be-

seitigten, so doch bedeutend verminderten (Suet.

20. Dio LX 11, 1—5 = Zonar. XI 8 p. 26 Dind.

Plin. n. h. IX 14. XVI 20 If. XXXVI 70. 125.

CIL XIV 85 = Dessau 207 [46 n. Chr.]-, vgl.

Dessau CIL XIV p. 6). Nicht minder gross-

Domaszewski 448 abweichend. Pfitzner 60 artig war die Vollendung zweier neuer Wasser-

Kaiserlegionen 30f.). Die 7. und 11. Legion beka-

men die Ehrenbeinamen Claudia pia fidelis (J. 42)

;

den Beinamen Claudia fuhren auch mehrere Alen

(ala Claudia nova, ala Claudia miliaria (?), ala I
Claudia Gallortim, s. o. Cichorius Bd. I S. 1237f.

1245) und Cohorten (cohors Claudia miliarensis,

cohors IClaudia equitata, s. Ferrero bei Rug-
giero Diz. epigr. II 281), die vermutlich von C.

leitungen, Anio novus und Aqua Claudia, deren

Bau bereits Caligula begonnen hatte. Im J. 47

(s. d.) nahm C. als Censor die Arbeit wieder in

Angriff; am 1. August des J. 52 wurden die 67

und 93 km. langen Aquaeducte, deren Hcrstel-

luug 551/2 Millionen Sesterzen gekostet hatte, dem

Gebrauch ubergeben. Noch jetzt durchziehen die

machtigen Bogen in langer Reihe die Campagna,
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imponierende Zeugen einer arbeitsreichen Zeit
(Frontin. de aq. 4. 13—16. 18. 20. 68f. 72f. 86f
89ff. 104f. Plin. n. h. XXXVI 122, 123. Suet.
20; Cal. 21. Tac. XI 13. Aw. Vict. Epit. 4, 5;
Inschrift eines Strassenbogens OIL VI 1256 [=
Dessau 218], vgl. 1257. 1258. Jordan To-
pogr. d. St. Rom I 1, 473f. Lanciani Comm.
di Frontino 133ff. Gilbert Gesch. u. Topogr. d.
St. Eom. Ill 274f. Ruggiero Diz. epigr. I 566f.
568f. Hfilsen o. Bd. I S. 2212f.). Einem dritten 10
grossen Bauunternehmen des C. war der endgul-
tige Erfolg nicht beschieden: der Ableitung des
Fucinersees in den Liris, die gleichzeitig das Land
der Marser yon der Uberschwemmungsgefahr be-
freien, dem Ackerbau neues Gebiet schaffen und
den Fluss schiffbar machen sollte. Die Arbeit,
deren Oberleitung in den Hiinden des Narcissus
lag, erforderte ein Wert von ausserordentlicher
technischer Schwierigkeit nicht bios fur jene Zeit;
den Bau eines Canalgewolbes yon 5640 m. Lange 20
durch den Monte Salviano, an welchem 30000
Arbeiter 1 1 Jahre lang (von 42 bis 53) mit grosser
Anstrengung und nicht ohne Misserfolge thatig
waren. Doch ware die erfolgreiche Vollendung
auch der ganzen Anlage schliesslich doch wohl
nicht ausgeblieben, wenn nicht Nero es verschmaht
hatte, die Arbeit fortzusetzen. Seither hat Jahr-
hunderte lang niemand das Werk gewagt, bis
der Fiirst Alexander Torlonia in den J. 1855—
1875 die Trockenlegung des Sees dnrchfilbrte 30
(Plin. n. h. XXXVI 124. Suet. 20. 21. 32. Tac
XII 56. 57. Dio LX 11, 5. 33, 6. Mart, epigr. 28
11; vgl. Lanci Bull. d. Inst. 1856, 183ff. 1858,
89ff. Geffroy Rev. arch. XXXVI 1878, Iff. Nis-
sen Ital. Landeskunde I 298. Merkel Deutsche
Bauzeitung XXXI 1897, 594ff. 606ff.).

Noch zahlreiche andere Werke des C. sind zu
erwahnen; in Eom selbst die Vorriickung des Po-
meriums (s. o. IV e a), die Restaurierung der
Wasserleitung Aqua Virgo im J. 45 (CIL VI 1252 40
[= Dessau 205]. 1254. 31565 vgl. 31564), Ar-
beiten an den Aquaeducten der Marcia Tepula
Mia (CIL VI 1248), die Anlage zahlreicher und
reich verzierter Brunnen (Suet. 20. Plin. n. h.
XXXVI 123), eine teilweise Neutermination des
Tiberufers (Not. d. scavi 1887, 323 = CIL VI
31 545, vgl. Abschn. IV d /}), ein Bau, der irgendwie
nut dem Staatsarchiv in Verbindung stand (s.
zum J. 45), die Ausschmfickung des Circus maxi-
mus (Suet. 21. Chronogr. a. 354), die Errichtung 50
einer Ara fur die Pietas Augusta (CIL VI 562
= Dessau 202), die Vollendung des Triumph-
bogens des Tiberius beim Pompeiustheater (Suet
11

;
vgl. Gilbert III 189). Dem C. selbst wurden

vom Senate vermutlich drei Triumphbogen in Eom
emchtet, der eine auf Grand von Erfolgen, die
uber die Germanen errungen wurden (J. 41). die
beiden anderen wegen der britanniscben Siege
J. 43 und 51). Nur von dem dritten, der an der
Via Lata (bei Piazza Sciarra) stand, haben wir 60
niihere Kenntnis, da Inschrift (CIL VI 920 921 =
De ss au 216. 222; vgL VI 31203f.) und Reliefs Qlon
d Inst. X Taf. 21; vgl. Philippi Ann. d. Inst.
18*5, 42ff. H el big Ffihrer durch die offentl
Samml. in Eom TI 132f.) teilweise erhalten sind
(vgl. Lanciani Bull. com. VI 1878, 15. Jordan
II 487. Kichter Topogr. von Eom 874. Gil-
bert III 190. Euggiero Diz. epigr. I 648; ob
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der Bogen des C. inter s. Sabinam et s. Pris-
cam iiberhaupt existierte und welcher Art er war,
entzieht sich unserer Kenntnis, s. Jordan II
418ff.; auch in Gaesoriacum [J. 43] und Kyzikos
[J. 51] wurden dem C. Triumphbogen errichtet).
In der Nahe des Pompeiustheaters, das er iibrigens
neu einweihte (Dio LX 6, 8. 9), stellte C. eine
Colossalstatue des Iuppiter auf (Plin. n, h. XXXIV
40). Unter ihm kamen zuerst Porphyrstatuen aus
Agypten nach Eom (Plin. n. h. XXXVI 57).
Andererseits verlor die Hauptstadt durch Brande
manch unersetzbares Kunstwerk, wie eine Aphro-
dite des Praxiteles und die Gemalde des Pabius
Pictor im Tempel der Salus (Plin. n. h. XXXIV
69. XXXV 19); wieder andere litten unter der
Verkehrtheit des C, der z. B. auf zwei beruhm-
ten Bildern des Apelles das Gesicht Alexanders
durch das Portrat des Augustus ersetzen liess
(Plin. XXXV 94).

Fur Italien und die Provinzen that die clau-
dische Eegierung viel durch Anlage oder Vollen-
dung grosser Strassen (vgl. Plin. n. h. XXXVI
125), von denen hauptsachlich zu erwahnen sind:
die Alpenstrasse Claudia Augusta von Altinum
fiber die Reschen-Scheideck zur Donau, die Italien
und Eaetien verband (vollendet im J. 46/47, CIL
V 8002. 8003, vgl. Mommsen CIL V p. 938;
E- G. V 18f. Euggiero Diz. epigr. II 289.
Nissen Ital. Landeskunde 163f.), die Via Claudia
Valeria von Cerfennia bis zur Mundung des Ater-
nus, durch die Rom mit dem adriatischen Meere
verbundeu wurde (vollendet 48/49, CIL IX 5973,
dazu Mommsen. de Nino Not. d. scavi 1889,
345) und die Via Claudia Nova von Foruli bis
zum Zusammenfluss des Aternus und Tirinus
(vollendet 47, CIL IX 5959, dazu Mommsen),
beide Gebirgsstrassen , die den Bau zahlreicher
Bracken nfltig machten (CIL IX 5973. Plin.
XXXVI 125). Die vielen sonstigen Strassenbauten
in den Provinzen findet man bei Ferrer o in
Ruggieros Diz. epigr. II 294 zusammengestellt
(hinzuzufflgen die Strasse am Ehein, s. o. IV e y).
Den Damm, der den Lucrinersee vom Meere trennte,
Hess C. restaurieren (Plin. XXXVI 125; vgl. Be-
loch Campanien2 1890, 173), in Eavenna ein Thor
erbauen (CIL XI 5), in Sicilien den Tempel der
Venus Erycina wiederherstellen (Suet. 25). in
Athen Eestaurierungen vornehmen (CIA III 385
—388. Herm. XXX 1895, 630), in Sardes eine
^ asserleitung anlegen (CIL III 409; vgl. Weber
Arch. Jahrb. XIV 1899, 4ff.). in Castulo Bauten auf-
fuhren (CIL II 3269 mit Mom m sens Anm.)
u. s. w. Auch seine Statthalter waren in dieser
Hinsicht thatig, wie Corbulo, der Ehein und
Maas durch einen Canal verband (J. 47) und Cur-
tius Eufus, der Bergwerke auf rechtsrheinischem
Gebiete anlegte (J. 48).

V. Ausseres und Charakter. a) Ausseres.
C. war gut gebaut (Senec. apocol. 5) ; sein KSrper
war kraftig. er hatte gefallige Gesichtszuge und
noch im Alter voiles Haupthaar (Suet. 30. Senec.
apocol. 5). So mangelte ihm in ruhiger Stellung
weder Anmut noch Wiirde (Suet. 30j; ging er
aber, so versagten ihm die schwachen Kniee, so
dass sein Gang hasslich und ungleichmassig wurde
(Suet. 21. 30. Senec. apocol. 1. 5). Uberdies war
ihm von den Krankbeiten seiner Jugend eine ge-
wisse Schwache gebheben, die ein stetes Zittern
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von Kopf und Handen zur Folge hatte (Suet. 30.

Dio LX 2, 1. Senec. apocol. 5. 6. 7. Iuv. VI 622.

623). Seine Augen waren von fleischfarbigem

Weiss, an den Winkeln zuweilen von Bhvfcadern

unterlaufen (Plin. n. h. XI 144). Seine Stimme
klang rauh; undeutlich und stockend kamen ihm
die Worte vom Munde (Suet. 4. 30. Dio LX 2, 2.

Senec. apocol. 5. 6. 7. 11). Auch sein Gehor
scheint geschwacht gewesen zu sein (Senec. apocol.

12. Iuv. Ill 238; vgl. Dio LX 33, 5). Endlich ent- 10
stellte ihn ein unschickliches Lacbeln, und nament-
lich im Zorne wurde er hasslich, wenn sein Mund
schaumte und die Nasenlficher sich nassten (Suet.

30. Iuv. VI 623). All dies sind Symptome, die einem
leichten Stadium von Cretinismus eigen zu sein

pflegen ; offenbar waren die Krankheiten, denen C. in

seiner Jugend unterworfen war, Erkrankungen des

Gehimes. Wohl hat seine kraftige Natur dieselben

spater iiberwunden, aber Nachwirkungen aufKorper
und Geist haben sie eben doch hinterlassen {sin 20
autem fjlaxTwodai sentim-us eum et fefll&cp&ai

xai sis rtjv tov cd>/j,azos xai sis rrjv xijs rpv%fjs

aguoTtjTa, Augustus bei Suet. 4). Als Kaiser er-

freute sich C. im allgemeinen guter Gesundheit,
abgesehen von einem Magenleiden (Suet. 31) und
Fieberanfallen (SeneC; apocol. 6).

Von den ziemlich zahlreich erhaltenen Bild-

nissen des C, fiber welche Bernoulli Eom.
Ikonogr. II 327ff. zu vergleichen ist, zeigen uns
die vorziiglichsten, die Colossalbusten im Museum 30
von Neapel (Bernoulli 334 nr. 13, irrig als

Galba abgebildet bei Duruy Hist, des Rom. IV
560) und im Braccio nuovo des Vaticans (Ber-
noulli nr. 3. Helbig Fuhrer durch die Samml.
in Eom 12 8 nr. 7; Abbild. Museo Chiaramonti
II Taf. 32) , sowie die heroische Statue in der

vaticanischen Rotonde (Bernoulli nr. 5 [Abb.

Taf. XVII]. Helbig 12 200 nr. 312) ein ziem-

lich weich geschnittenes, nach unten schmal zu-

laufendes Profil von altlichem Ausdruck. Claudi- 40
scher Familieneigentumlichkeit entsprechen die

tief in den Nacken gewachsenen Haare und die

grossen abstehenden Ohren. Die breite Stirne,

deren oberer Teil von den abwarts gekammten
HaaTen bedeckt ist, zeigt eine fiir C. charak-
teristische Vertical- und Horizontalfurche ; die

Augen liegen tief; die Brauen sind gegen die

Nasenwurzel zu aufwarts gezogen, die Nase ist

stark, in der Mitte leicht gebogen, der Mund
schon geformt, die Unterlippe tritt stark zurfick, 50
das Kinn hat einen Fettansatz und geht schrag
in den starken Hals fiber. Wir sehen das Antlitz

eines alteren Mannes, der mit selbstzufriedener

Indolenz in die Welt hinausblickt, harmlos, selbst

nicht ohne Humor, solange man seine Enhe nicht

stort und seinen starken sinnlichen Neigungen
freien Spielraum lasst; aber der geringste Anlass
genugt. um zu bewirken, dass diese Gesichtszuge

in Angst oder Zom sich verzerren.

Von den anderen Bildnissen des C. (vgl. ausser 60
Bernoulli noch Helbig 12 nr. 54. 673. Treu
Bildwerke von Olvmpia 244f. [Abb. Ausgrab. zu
Olympia III Taf.'XIX 2. XX 3]. Bank6 Arch.-

epigr. Mitt. XVIII 55) zeigen nicht wenige in

Einzelheiten einen abweichenden Charakter. Na-
mentlich der Gesichtsausdruck wechselt, und neben
stark idealisicrten Kiipfen giebt es solche, die

geradezu den Stempel des Stumpfsinnes an sich

tragen (vgl. Bernoulli nr. 4, Togastatue im
Braccio nuovo, abgebildet Mus. Chiaramonti II

Taf. 31). Die letzteren hat man, zweifelhaft ob
mit Eecht, in die Zeit nach des C.s Tod setzen

und als absichtliche Verhohnung des C. mit der

anoxoXoitvvTcoais und den Witzeleien Neros (s. o.

nic) in Verbindung bringen wollen (s. Helbig
12 33 nr. 54, abweiehend Bernoulli II 3531).

tiber Darstellungen des G. auf geschnittenen
Steinen, von denen namentlich der im Wiener
Museum beflndliche Sardonyx (Abb. Bernoulli
Taf. XXXI. Reinach Pierres gravees 1895 Titel-

tafel) hervorzuheben ist, vgl. Bernoulli II 341ff.

354ff. 370f. Reinach a. a. O. 4. 17. 71. 143.

Babelon Camees de la Bibl. nat. 1897, 142ff.

324. 395. 409. 415.

b) Charakter und geistige Anlagen. Urspriing-

lich edel veranlagt (^ xfjs y>v%ijs avrov evyhsta,

Augustus bei Suet. 4), hat C. zuerst durch die

Gehirnkrankheiten seiner Jugendjahre, dann durch

die harte und lieblose Behandlung von Seiten

seiner Familie schweren Schaden an Geist und
Seele erlitten. So entstand der ChaTakter, der

im Altertum meist als lacherlich oder veracht-

lich, in neueren Zeiten haufig als ratselhaft an-

gesehen worden ist.

Es mangelte dem C. keineswegs an natiir-

lichem Verstande und an der Erkenntnis des

Rechten (ryv fikv i/>vXVv °v y ^ ? Dio LX 2, 1.

3, 1); gewiss hat ihn auch immer der beste Wille

beztiglich der Leitung des Staates beseelt (vgl.

Tac. XII 11), und seine schriftstellerische und
rednerische Begabung, sein Interesse fiir wissen-

schaftliche Bestrebungen und fiir Justizpflege ver-

dienen alle Achtung. Aber dem entgegen standen

wieder Eigen schaften, die vieles Gute, was er ge-

plant, ins Schlechte oder ins Lacherliche wendeten.

Seine Indolenz {segnitia Suet. 5; hebes Tac. XI 28,

vgl. Tac. XII 67. Dio LIX 23, 5) war so gross,

dass er selbst in seinen Urteilen und Stimmungen
von seiner Umgebung abhing (em non iudieium,
non odium, erat nisi indita et iussa Tac. XII 3),

und ihm allein die Vorgiinge in seinem Hause
entgingen, von denen sonst jedermann in Eom
Kenntnis hatte (Tac. XI 13. Dio LX 18, 2. 28, 3.

4. 31, 4. Senec apocol. 8, vgl. o. Nr. 92). Es
fehlte ihm die Klarheit und Folgerichtigkeit des

Denkens; nicht im stande, eine Gedankenreibe
grundlich und nach jeder Richtung bis zu Ende
auszudenken, hat er durch Gedankensprlinge und
Unebenheiten oft den Spott seiner Zeitgenossen

herausgefordert (Tac. VI 46 [imminuta metis].

Joseph, ant. XIX 258 \piaQaqiQoavvrj\. Aur. Vict.

Caes. 4 ; Epit. 4 ; vgl. die zahlreichen Anekdoten,

die fiber alberne und geschmacklose Handlungen
des C. in Umlauf waren, Suet. 15. 16. 21. 29.

32. 39. 40. Tac. XII 8. 53. Dio LX 13, 3. 16,

8. 22, 4. 5. 28, 3. 29, 6. 33, 5 und sonst). Kaum
glaublich war seine Vergesslichkeit (Suet. 29. 39.

Dio LX 14, 2); hat er doch unmittelbar nach dem
Tode Messalinas ihrer voTlig vergessen (Tac. XI 38.

Suet. 39. Senec. apocol. 11).

C. war im Grande genommen ein plebeische

Natur. So oft er auch seine Vorfahren im Munde
fuhrte (Suet. 24. 39. Tac. XI 24), von dem herben

Hochmut der alten Claudier war nichts auf ihren

Nacbkommen fibergegangen , der sich in seinen

Neigungen und Affecten vollig gehen liess und



2835 Claudius Claudius 2836

selbst bei Offentlichen Anlassen nicht das Be-
wusstsein seiner Hoheit zvir Schau trag (Suet. 21.
Dio LX 38, 3). Gleich dem geringsten Manne
aus dem Volke folgte er mit gespanntester An-
teilnahme den Spielen, von denen ihm nament-
lich die blutigen Gladiatorenkampfe besonderes
Vergniigen bereiteten (Suet. 21. 34. Dio LX 13,
3—5). War er bei guter Laune, so suchte er

durch Witze, oft recht geschmackloser Art, Beifall

ist selbstverstandlich. Er besass zwar wegen seiner
ungenierten Art und des plebeischen Zuges in
seinem Wesen Popularity bei der Menge (Suet.

12. Dio LX 13, 5); aber die gebildete Welt Eoms
sah nur die lacherlichen Seiten seines Charakters
oder wollte nur diese sehen. Wie er von Cali-
gula, von seinen Frauen, Freigelassenen und
Freunden zum Besten gehalten wurde (Tac. XI
3. Dio LX 29, 6. 33, 5 u. s. w.), so hat man

zu erregen (Suet. 21. 32. 40. Tac. hist. I 48. 10 ihn auch sonst in Rom zeitlebens und nach seinem
Plut. Galba 12). Doch hatte die Einfachheit und
Zwanglosigkeit seines Auftretens, die sich mit
einer gewissen Selbstgefalligkeit (vgl. Tac. XII
52 und unten zur Eede iiber das ius hmorum)
xecht wohl vertrug, auch ihre guten Seiten und
musste namentlioh nach dem VergOtterungstaumel
des Gaius angenehm empfunden werden (s. zum
J. 41). Von Habsucht war C. vCllig frei (Dio
LX 6, 3).

Tode zur Zielscheibe billigen Spottes beniitzt (Suet.

15. 24. 38. Tac. XI 20; vgl. o. ITIc). Den Kaiser
C. als weisen Regenten darstellen zu wollen, ist ver-

gebliches Bemiihen; allein schon die Thatsache,
dass kurz nach seinem Tode eine Schrift wie die

wioy.oi.oKvvxioaig erscheinen konnte , spricht deut-
lich genug dafur, dass das Charakterbild, welches
die antiken Schriftsteller von ihm entwerfen, trotz
einiger Ubertreibungen im allgemeinen als zu-

Willenskraft und Selbstandigkeit mangelten 20 verlassig zu betrachten ist. Selbst die Lecture
ihm ganzlich. Er ist zeitlebens der Knecht seiner
Frauen und Freigelassenen gewesen, die seine
Schwachen geschickt auszuniitzen verstanden (Suet.

25. 28. 29; Vit. 2. Tac. XI 28. XII 1. 7. 59.
60. XIII 6. Dio LX 2. 14. 28, 2. 29, 3. 31, 7.

32,1. Aur. Vict. 4, 5. Iulian. Caes. 310 Zosim.
I 6, 8). Eine stark sinnliche Natur, war er bis
in sein Alter den Geniissen der Liebc ergeben
(Suet. 33. Tac. XI 29. 30. Dio LX 2, 5. 6. 18,

seiner Eede iiber das ius honorum der Gallier
geniigt, uns die deutlichste Vorstellung von dem
Manne zu geben. Nichts ist bezeichnender als

die Art, wie er, zufallig auf Servius Tullius zu
sprechen kommend, die Weisheiten seiner etruski-
schen Geschichte vor den Senatoren auskramt;
wie er mit naiver Selbstbespiegelung seine Er-
oberung Britanniens herbeizieht; wie er, um die

Thatsache zu beweisen, dass Gallien treffliche
3. 31, 4. Aur. Vict. Epit. 4, 3), hatte am Essen 30 Senatoren liefernkonne, niemandanderenzunennen
pine naive Fmirlf1 (Suet. 32. 44. Tac. XI 37.
Anr. Vict. Epit. 4, 3) und fronte dem Trunk
bis zur Vollerei (Suet. 5. 32. 33. Tac. XI 37.
XII 64. 67. Dio LX 2, 5. 6. 34, 2. 3. Aur. Vict.

Epit. 4, 3. Zonar. XI 11). Verlor er bei der ge-
ringsten Gefahr jeden Halt (Suet. 35. 36. Tac,
XI 31. XII 57. Dio LX 2, 6. 14. Aur. Vict.

4, 9), so konnte ihn andererseits der mindeste
Anlass in heftigen Zorii versetzen, der sich zu

weiss als gerade eincn Ritter und einen von ihm
selbst zum Tode verurteilten Senator; wie ihn
bei der Erinnerung an den letzteren plotzlich
der Zorn ubermannt und er in ganz unkaiserliche
Schimpfworte ausbricht u. s. w. [Groag.]

VI. Schriftstellerische Thatigkeit.
Von Jugend auf beschaftigte sich C. eifrig mit
den diseiplinae liberates (Suet, 3; vgl. 40. Tac.
ann. XIII 3. VI 46. Dio LX 2, 1 = Zonar.

meist in Scheltworten ausserte (vgl. Dio LX 11,40X1 8B. Joseph, ant. XIX 164. 213) und begann
8. Sen. apocol. 6, s. u. zur Rede iiber das ius ' '

T
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honorum), aber, von anderen rasch beniitzt, auch
sehr gefahrlich werden konnte (Suet. 38. Tac. XI
26; hist. I 10. Dio LX 33, 8. Sen. apocol. 6).

Er hatte gewisse Liebhabereien , denen er mit
der Beharrlichkeit eines Kindes nachhing. So war
er dem Wiirfelspiel leidenschaftlich ergeben (Suet.

5. 33. 39; Vit. 4. Sen. apocol. 12. 14) und pflegte
mit nie ermattendem Eifer die Rechtsprechung

noch als Jungling auf Anraten des Livius und
unter Beihulfe des Sulpicius Flavus mit der Ge-
schichtschreibung, Suet. 41 ; oft recitierte er seine

Versuche, Suet. 3 und 41. Auch als Kaiser
setzte C. seine schriftstellerische Thatigkeit fort

und liess seine Producte wiederholentlich durch
einen lector vorlesen, Suet. 41. In der Zeit

vor seiner Thronbesteigung schrieb C. an einem
Werk in lateinischer Sprache, das die Geschichte

(s. o. IVf ). Von Jugend auf hatte er wissen- 50 nach dem Tode der Dictators Caesar behandeln
schaftlichcn Studien obgelegen (bonarum artium
cupiens Tac. VI 46) und sich namentlich der Ge-
schichtschreibung zugewendet (s. Abschn. VI; ob
ihm thatsachlich Livius hiezu die Anregung gab
[Suet. 41], scheint doch zweifelbaft; diese An-
gabe, die durch die Bentitzung des Livius in der
Rede fiber das ius honorum natflrlich noch keines-
wegs bestatigt wird [so MunzerEh. Mus. LIII
1898, 609, 1], durfte vielleicht auf eine Ausse

sollte; da er sich aber durch den hauflgen Tadel
seitens seiner Mutter Antonia und seiner Gross-
mutter Livia in der Moglichkeit, freimutig die
Wahrheit zu sagen, beschrankt sah, liess er das
Werk, das bis zu zwei Biichern gediehen war,
bei Seite und, sich einer spateren (gemassig-
teren) Zeit zuwendend, verfasste er, gleichfalls

in lateinischer Sprache, ein Geschichtswerk, das
a pace cirili begann, Suet. 41. Obwohl nicht

rung des C. selbst in seiner Schrift de vita sua 60 ausdriicklich iiberliefert, ist doch als wahrschein
zuriickgehen; man hiite sich iibrigens, die histo-

riographische Thatigkeit des C, die im wesent-
lichen nur compilatoriseher Art gewesen sein wird,
zu uberschatzen),

Dass ein Mann wie dieser, ohne Autoritat,
ohne Halt und geistige Klarheit, furchtsam, ge-
sehwatzig, sinnlich. seinen Zeitgenossen weder
Achtung noch Verehrung einzuflOssen vermochte,

lich anzunehmen , dass dasselbe die Zeit von
der Ernennung des Octavian zum Augustus bis

zu dessen Tode, d. i. 41 Jahre, umfasste, und
dass mithin jedes Buch ein Jahr behandelte,

wie Bucheler (Commentar zu Senec. apocol.,

Symbola philol. Bonnens. 48) vermutet hat (ab-

weichend Nipperdey-Andresen Tac. ann.
Einleitung 26, nach denen C. mit dem J. 29
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v. Chr. begonnen hatte, und Fabia Les sources

de Tacite 368, der annimmt, dass C.s Historien bis

zum J. 41 n. Chr. reichten). Diesem Werke sind

mit Bestimmtheit zwei Notizen zuzuweisen (Peter
Hist. Rom. frg. 295, 1 und 3), eine Nachricht
iiber die Saecularspiele des Augustus (Suet. 21)
und eine solche iiber die Parther (Plin. n. h.

XII 78); beidemale werden Mstoriae des C. als

Quelle genannt, und es scheint dies auch wenig-
stens der Dntertitel des Werkes gewesen zu sein. 10
Die iibrigen Fragmente (Peter a. a. O. 295f.),

welche ohne nahere Angabe des Werkes geogra-

phische Bemerkungen iiber den Laeus Maeotis
(Plin. n. h. V 63), Armenia maior (ebd. VI 27),

das Land zwischeu kimmerischem Bosporus und
caspischem Meere (ebd. VT 31) und fiber den Tigris

(ebd. VI 128) geben, sowie eine Bemerkung zu
Thessalien iiber den Hippocentaurus (ebd. VII 35)
scheinen demselben Werke des C. entnommen zu
sein , das also Plinius infolge des Reichtums an 20
antiquarisch-geographischen Notizen als Quelle

fur seine Naturalis historia besonders geeignet

fand; ebenderselbe citiert C. im Autorenverzeich-

nis zu Buch V, VI, XII und XIII. Noch als

Privatmann empfahl C. in einer eigenen Schrift

drei neue Buchstaben (Suet. 41, vgl. o. Bd. I

S. 1625. Teuffel-Schwabe RCm. Litt.-Gesch. 5

§ 286, 3. Ruggiero Dizion. epigr. II 293),

die er als Censor im J. 47 wirklich einfuhrte,

wie man aus der Anwendung dieser Buchstaben 30
auf Inschriften jiach dieser Zeit ersieht. Der .

Escurs fiber die Entwicklung der Schrift, den
Tacitus (ann. XI 14) bei der Nachricht iiber

die von C. eingeffihrten Buchstaben giebt, verrat

ganz die Art der Gelehrsamkeit des C. (es wer-

den darin auch die Etrusker erwahnt), und Ta-
citus durfte dafur wohl dessen oben genannte

Schrift beniitzt haben. Uber die gleichfalls von

C. empfohlene Schreibweise A I fur AE, welche
die Schriftsteller als keine absolute Neuerung40
iibergehen, vgl. Bucheler De Ti. Claudio Caesare
grammatico (Elberfeld 1856) 20—22. Nach seiner

Thronbesteigung schrieb C. acht Biicher de vita

sua in lateinischer Sprache , Suet. 41 ; daraus

durfte wohl die von Suet. 2 aus einer Schrift

des C. (quodam libetto) citierte Stelle (Peter a.

a. O. 295 frg. 2) entnommen sein, worin der Kaiser

iiber die harte Bevormundung in seiner Jugend
klagt. Auch mit etruskischer und karthagischer

Geschichte beschaftigte sich der gelehrte Kaiser, 50
er schrieb zwanzig Bflcher Tvootjvixa, sowie

acht Biicher Kagzr/dovtaxd, beides in griechischer

Sprache (fiber seine griechischen Studien, womit die

Vorliebe fiir homerische Verse in der Rede zusam-

menhangt. Suet. 42. Sen. apocoL 5, vgl. Dio LX
16, 7 = Zonar. XI 9), und liess das eine Werk
in dem alten , das andere in dem von ihm neu-

gegriindeten Museum zu Alexandria (vgl. Smilda
in seiner commentierten Ausgabe der Vita divi

Claudii zu Suet. 42) jahrlich an bestimmten Tagen 60
vorlesen (Suet. 42). Eine fur die Geschichte

wichtige Bemerkung fiber die Einwanderung der

Etrusker nnter Mastarna in Rom lesen wir auch

in der Rede fiber das ius honorum der Gallier

(s. u.), vgl. Muller-Deecke Etrusker 12 11 if.

Gegen Asinius Gallus, welcher in einer Schrift

einen Vergleich zwischen seinem Vater, dem be-

kannten Antiquar Asinius Pollio, und Cicero an-

gestellt hatte, der zu Ungunsten des letzteren
ausgefallen war, verfasste C. eine gelehrte Verteidi-

gung Ciceros, Suet. 41. Endlich ist ein gelehrter

Essai des C. fiber das Wiirfelspiel zu erwahnen,
vgl. ebd. 33. Aus Sen. apocol. 5, 4 Claudius
gaudet esse illie (in caeto) philologos homines mit
Schanz ROm. Litt.-Gesch. [Iw. Mfillers Handb.
VHI 2] 239 zu schliessen, dass sich der Kaiser auch
mit philologischen Problemen beschaftigt habe, ist

unstatthaft, wie aus den folgenden Worten sperat

futurum aliqiKm historiis suis loeztm hervor-

geht, vgl. Bucheler Comment, zu der Stelle.

Die Tac. ann. XIII 43 erwahnten cowimentarii
des C. haben mit dessen Schriftstellerei nichts

zu thnn, Dagegen gehOren derselben die Reden
an, da diese in der Regel schriftliche Aufzeich

nung voraussetzen, speciell bei C. , der sie meist
durch einen Quaestor vortragen liess (Dio LX 2,

2). Erhalten ist uns auf einer 1528 zu Lyon ge-

fundenen, in zwei Columnen beschriebenen Bronce-

tafel der grOsste Teil der Eede, welche C. im
J. 48 zu Gunsten der Gallier, die um Zulassung
des Adels zu den rOmischen Staatsamtern ersucht

hatten, im Senate gehalten hat (CIL XIII 1668
— Dessau 212. Bruns Fontes" 50 und im An-
hang mehrerer Ausgaben von Tacitus Annalen z. B.

von Nipperdey; die altere Litteratur nachzu-

sehen CIL a, a. 0., vgl. Teuffel-Schwabe Rom.
Litt.-Gesch. IP § 286, 4. Meyer Orat. Roman,
frg. 575). Dieselbe Rede giebt Tacitus (ann. XI
22) in director Form, aber iuhaltlich, uud stili-

stisch verandert wieder, vgl. darfiber Schmidt-
may er Ztschr. f. dsterr. Gymn. XLI 869—887.
Peter Geschichtliche Litteratur fiber die r(im.

Kaiserzeit II 300f. Ob C. als Vorbild fiir seine

Rede die des Canuleius bei Liv. IV 3, 2ff. beniitzt

hat, untersucht A. Zingerle Ztschr. f. Osterr.

Gymn. XXXVII 255f. Sonst werden von Eeden
des C. erwahnt: die Aufforderung zur Sichtung
und Festigung der Disciplin der Haruspices, Tac.

ann. XI 15 (vgl. Muller-Deecke Etrusker II 2

16). die Rede an die parthisehe Gesandtschaft,

Tac. ann. -XII 11, quaedam oratiuneulae, Suet.

38. Von Erlassen des C, deren einige, nach ge-

wissen Indicien zu schliessen, diesen in eigener

Person zum Autor haben, sind zu nennen das am
15. Marz 46 erlassene Edict fiber das rOmische

Bfirgerrecht der Anauni, Tulliasses und Sinduni.

erhalten auf einer 1869 im Nonsthale (Sfidtirol)

gefundenen Bronzetafel (CIL V 5050 = Dessau
206. Bruns Fontes e 74), ferner die von Joseph,

ant. XIX 280—291. XX 10—14 im Wortlaute
angefuhrten drei Erlasse fur die Juden.

Dass die Reden und Sehriften des C. einer

gewissen Eleganz im Ausdrueke nicht ermangel-

ten, geht hervor aus Tac. ann. XIII 3 nee in

Claitdio, quotiens meditata dissereret, elegantiam

requireres (vgl. Suet. 40. Sen. cons, ad Polyb.

14, 1) und Suet. 41, wo von der Selbstbiogra-

phie gesagt wird, sie sei magis inepte quam in-

eleganter geschrieben. Das, was gntes daran

war. wurde jedoch durch die in geschmackloser

Weise aufgespeicherte Gelehrsamkeit, die Zerfahren-

heit der Gedanken und die Nachlassigkeit im
Stile schwer beeintrachtigt, wovon uns die er-

halteuen Urkunden markante Beispiele geben. So
zahlt C. in der Rede fiir die Gallier (Col. I Z. 8
—40) alle Neuerungen von der Zeit des Romulus
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bis auf die Gegenwart auf (von Z. 28 an aller-
dings mittels der Form der Praeteritio), urn dem
Senate die Scheu vor einer einzufiihrenden Neue-
rung zu benehmen. Filr die Zerfahrenheit der
Gedanken ist besonders der Umstand bezeichnend
dass sich der Autor zweimal selbst ermahnen
muss, bei der Saehe zu bleiben (Col. I Z. 40 und
Col. HZ. 20ff.). Das zweiternal geschieht diesm der barocken Form einer Selbstansprache: Tern

Claudius 2840
2841 Claudius

JW^£^te±"r5»k™».k:22S££k%patrtbus censer iptis, quo tendat oratio tua etcMomm sen (Ephem. epigr. VII p. 394) wollte
dies fur den Zwischenruf eines Senators nehmen,
docn ist kaum anzunehmen, dass ein solcher mit
aufgezeichnet worden ware, vielmehr stimmt eine
solche Selbstansprache zur Originalitat des Red-
ners und diirfte sich auch im Munde eines Vor-
lesers wemger absurd ausgenommen haben Von
der Nachlassigkeit des Stils giebt uns ein schla

260) (Ti. Claudius) Parthenius, einer der Mflrder
Domitians. Da er, wie wir wissen, dessen Kam-
merer war (Suet. Dora. 16. Epit. de Caes. 11 llf
Dio ep. LXVII 15, 1 = Zonar. XII 9 p. 59 Dind'
x-eoxotro;), so 1st es in hohem Masse wahrschein-
lich, dass Tt. Claudius Entomm, Partlwni Au-
9(™ti)hberh

:
a quibielo <= eubieulo) libertus

(
- { J ., ^ sem Preigelassener war, woraus

sich fur ihn das Gentile Claudius ergabe vgl

gendes Beispiel der Beginn de Eriass ^,4 die 20 vTlTfs IX1™ T' ™ \B
; ^ T°^a

Anauni mit dem Gewirfe von Relativsatzen d r K St ML""^ £££?£.** "«*Anauni mit dem Gewirre von Relativsatzen, der
Verschiebung des Hauptsubjectes in einen Neben-
satz und dem unertraglichen Anakoluth (Momm-
sen Herm. IV 106f.). Rhetorische Figuren finden
sich sparlich; so die Form der Praeteritio und
Interrogatio mit anaphorischem quid (Rede iiber
das tus honorum Z. 28ff.) und die des Chiasmus
mit anaphorischem ut (Z. 10f., vgl. Schmidt-
mayer a. a. 0. 874). Anzuerkennen ist hingegen

wurde von Domitian ausserordentlich geehrt und
ihm sogar das Recht des Schwerttragens verliehen
(Dio a. a. 0.; vgl. Mommsen St.-R. 113 837, \

p 435). Einen Beweis fur sein grosses Ansehen
bei Domitian liefern mehrere Gedichte Martials
dessen Gonner C. war (Mart. IV 78, 8 und sonst
Otter; ein Gratulationsgedicht zum 5. Geburtsta"
seines Sohnes Burrus IV 45). Nicht nur Geschenke

/vm §a rv
ial von ihm

' ™ z
-
B

-
eine ToSa

der after geoffenbarte ehriiche F« mu Z'l^ZoTmLit^cl,} 1
' V = f°Tl^ 1£

genannten Edict (Z. llf.) rtet C. seine Win™ ?i n vJ^J*^ L *&> IS1 '
Vlct

- Caes
o "."*«viiv iigilliuu J.11 UClll

genannten Edict (Z. llf.) rugt C. seine Vorgamrer
Tibenus und Gaius. Ein Tadel ge^en leMeren
auch Joseph, ant. XIX284f., vgl. auch Sen. apocol.

\ Tof
eter Geschicbtl. Litt. iiber die Kaiser-

zeit I 318. Weitere Beispiele seiner Offenherzur-
keit giebt Suet. 38 und 41 ; dagegen ebd. 11 •

vgl Peter a. a. 0. I 373f. Dass C. auch
poetisch thatig war, ist nicht uberliefert; die
gnechische Komoedie, die er in Neapel einstu

an C. mit der Bitte, seine Gedichte (das V. Buch
seiner Epigramme) dem Kaiser Domitian zu iiber-
reichen (V 6). Aus Furcht vor der zunehmenden
Grausamkeit des Kaisers nahm C. an einer gegen
das Leben Domitians gerichteten VerschwOrung
teil, deren Seele er war; er fiihrte auch im Verein
mit seinem Freigelassenen Maximus und andern
den Mord aus, am 18. September 96 n. Chr (Suet
Dom._16f. Dio LXVII 17, 1. 2 = Zonar.'XI 19

:itAs?i*=«S»«'^sinnert hat, hatte wahrscheinlich Germanicus zum
Verfasser, Suet. 11, dazu Smildas Anm.; vgl
ben. apoeol. 12 vosque poetae lugete novi. Neuere
Litteratur: Schanz ROm. Litt.-Gesch. H 238—
!
4£Teuffel-Schwabe Rom. Litt.-Gesch. lis

§ ^86, 2—5. Peter Geschichtl. Litt. fiber die
rom. Kaiserzeit (1897) I 88f. undaa. 00. Schiller
ROm. Kaiserzeit I 1, 316f. Schafer-Nissen
Abnss der Quellenkunde H2 106. Peter Hist

11, 7. Tertull. apolog. 35. CIL VI 472).' Nach
dicser That eiumnterten C. und der Gardepraefect
1. Petronms Secundus den schwankenden Nerva
zur Annahme der Kaiserwurde (Epit. 12, 2. Eutr
VIII 1, 1. Oros. VII 11, l). Auch bei Nerva
war er m Gunst, wie die Bitte Martials beweist
eine Auswahl von seinen Gedichten dem Kaiser
zu uberreichen (XII 11; vgl. Friedlander z. St

)

Aber Nerva wurde spater von den Soldaten ge-

^-^P^Me^t^^^
574

o; 7-> m n [GaheisJ
• '

ii
Urestes

' v*wx6s und dessen gleich-
namiger Enkel, ovrxtyrixos, werden in einer In-
schnft aus der Kibyratis genannt; s. bei Claudia
TIepolemis (Isr. 447). [Groagl

258) Claudius Pacatus, ein seinem Herrn ent-
laufener Sclave, der es dann bis zum Centurio
brachte, aber, nachdem er entdeckt worden war
von Domitian kraft seiner Wurde als Censor seinem'

°P tI^S1
;
Plm

' Pane^' 6 - Suet
- Com. 23. Dio

ep LXVIII 3, 3); so fiel auch C. ihrer Rache
anheim und wurde von ihnen auf grauenvoile Weise
ermordet (Epit. 12, 7. 8). Dass er Eunuch ffe-wesen sei, wie Orosius (a. a. 0.) berichtet, ist ge-
wiss lalsch, er besass vielmehr einen Sohn Burrus
(s. 0. S. 1070). Durch Martial wissen wir, dass C
auch Dichter war, aber seine angestrengte Thatiff-
keit hess ihm fur die Dichtkunst weniff Zeit iibne

Vgl. Friedlander Sittengesch. Is ii5f Ein
Claudntfs] Parten[ius] CIL III Suppl. 9019.

,,... „ _,, „ [Stein.l
261) C. CI. Paternus, im J. 198 n. Chr. in ein

Pnestercolleg cooptiert, start im J. 200 (CIL VI
2004), vgl. Nr. 262. [Groag.]

262) Clfaudius) Paternus Clementianus, prafe-
f(ectus) coh(ortis) elajssicae. trib(unus) mili-
t[um] legftonis) XI C[!(audiae)], praef. eqfui-Herrn zuruckgegeben wurde Dio er LXvil n fin I T(«£?J XI C[l(audiae)]. pe S wurae, Ul0 cp . LAV1I 13 L 60 tum) alae Sihanoe torquatae efiviuM)

-

El
-

ma _"" - - IMein -' non,m) jrrocfwator) Avgfusti) [Xorici], Africae,250) P. Claudius PaUas Bmwratus Repen-
tmus, adkctus inter tribunicios, leg(atus) pr(o)
prfaetorej prorinciae Africae, praetor, leg J-
pr. provinciae Asiae, leg. Aug(usti) legfionis) X
gjemnwe), die seit Traian in Vindobona lag (vgl
Ritterling De leg. Rom. X gem. 1885, 49ffi).oil in 4567 A mdobona. [Groag.]

bardmiae, ludaeae vfices) afgens) l(egati), CIL
III 5776 = Dessau 1369. Aus der Zeit seiner
.frocuratur in Noricum stammen drei andere In-
schnften, CIL III 5775. 5777; Suppl. 14361
Seme Mutter ist Cl(audia) dementi[anal. CIL
III o777. Er gehOrt dem 2. Jhdt. n. Chr. an
vgl. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1889 429'

J. Klein Die Verwaltungsbeamten von Sicilien
und Sardinien, Bonn 1878, 265. Vielleicht Vater
des Vorhergehenden und identisch mit dem M.
Clmid(ius) Paternus, dem Freunde des T. Desti-
cius Severus, dem dieser die Iaschrift Pais Suppl
Ital. 1227 setzt; vgl. auch CIL III Suppl. 13391.

[Stein.]

263) Tib. Claudius Patroclus, athenischer Ar-
chon, vgl. Patroklos. [v. Schoeffer.

Claudius 2842

273) Claudius Plotianus s. Plotianus.
271) Claudius Pollio, Centurio, der den kaiser

Diadumenianus, den Sohn des Kaisers (M. Opel-
lius) Macrinus gefangen nirnmt, Dio ep. LXXVIII
40, 1.

275) Ti. Claudius Pollio, Waffengefahrte des
jungeren Plinius in Syrien. "Wahrend Plinius in
der Legio III Gallica als Tribunus militum diente,
commandierte C. die Ala Flavia miliaria (Plin•VraV t; m x>„, i- .

L
>. , , J

,
^iuuumuicire ^. uie Aia jiavia miliaria (Jflin.

*m •
1 ^T

Ul1^ v*auxoe
<
G«mahl der 10 epist, VII 31, 2. CIL VI 31032 = 3720) p iniusClaudia Marciola (Nr. 425), Vater des Ti. CI. Fla^

vianus (Nr. 153), genannt in einer angeblich aus
dem J. 145 n. Chr. datierten Inschrift seines Scla-
ven Onesimos (Bull. hell. II 1878, 610 Kibyra)
und in einer Ehreninschrift seines Sohnes, die
dem J. 183/184 angehOrt (CIG III 4380 b 2 Add.
p. 1168 = Le Bas III 1216 Kibyra). Der nam-
lichen Familie wird M. CI. Flavianus, Archon von
Kibyra im J. 137, angehOren (CIG III 4380 bi
Add. p. 1167 = Le Bas III 1215 Kibyra " "

auch den Folgenden.

•265) Ti. CI, Paulinus, vielleicht Enkel des
Vorhergehenden, Statthalter von Gallia Lugu-
dunensis unter Alexander (222—235 n. Chr.), Vor-
ganger des Aedinius Iulianus. Mehrere Mitglieder
des Provinciallandtages wollten eine Anklagegegen
ihn erheben, die jedoch von T. Sennius Sollemnis
verhindert wurde. Noch unter Alexander war C.
Statthalter von Britannia (demnach vorher Consul

hatte damals die Rechnungslegung der einzelnen
Truppenkorper zu prufen und fand dabei im Gegen-
satz zu den vielen Unregelmassigkeiten , die bei
andern vorgekommen waren, bei C. die vollste Ord-
nung und Rechtschaffenheit (Plin. a. a. 0.). Plinius
Worte iiber C.s weitere Carriere (31, 3 promotus
ad amplissimas proeurationes) finden eine entspre-
chende Erganzung in der oben citierten Inschrift;
danach war er praeffeetus) gentium in Africa.

Vgl. 20 procurator) Alpi-um Graiarum und proo. Au-
g(mti) XXhereditatium. Auch ein priesterliches
Amt, das eines flamen Carmentalis, bekleidete er
(vgl. Marquardt-Wissowa St.-V. Iliz 327, 9).
Unter Nerva war er Hulfsbeamter des (Q.) Corel-
lius Rufus bei der durch diesen Kaiser angeord-
neten Landverteilung (Plin. 31, 4; vgl. Momm-
sen St.-B. 113 995f.). Seinem Charakter giebt
Plinius, der ihn der Freundschaft des (C. Iulius)
Cornutus (Tertullus) empfiehlt, ein sehr schones„.ff„„<... \ nr „

---
x
--....._._ .-^— ^^,„«i viuumus iciMuius empnenit, ein senr scnonei

1852, 238ff. (Ehreninschrift des Sennius Sollemnis
aus dem J. 238, Thorigniacum). CIL VII 1045.
1046 (hier liest Hubner CI. Ap.llini). Vgl.
Klebs Prosopogr. I 391 nr. 758. [Groag.]

266) Claudius Paufus s. Iulius Paulus.
267) Cl(attdiw) Perpetuus, procurator) des

Kaisers Commodus in Mauretania Caesariensis
zwischen den J. 184 und 191 n. Chr., Ephem.
epigr. V952, vgl. VII 491. Pallu de Lessert
Pastes de provinces Afncaines I 493f. Vielleicht 40 (so CIL X 1111; dagegen X 1249
identisch mit dem Folgenden.

268) Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychns,
rationalis (= procurator summarum rationum,
vgl. Hirschfeld Vem.-G. I 36) unter Septimius
Severus im J. 193, CIL VI 1585 a. b. Vielleicht
identisch mit dem Vorhergehenden. [Stein.]

269) Claudius Philippus A^ov^o; , athenischer
Archon, vgl. Philippos.

270) (Ti. Claudius?) Phoebus, Freigelassener

eiorum varietate continuant laudem humanitatis
infregit wdemqw firimitate animi laboribus suf-
feeit, qua nunc (um das J. 107 n. Chr.) otium
patitur (31, 3). C. war auch litterarisch thatig,
er verfasste eine Lebensbeschreibung seines Freun-
des (L.) Annius Bassus, nam studia quoque sicut
alias bonas artes vemratur (Plin. 31, 5).

[Stein.]

276) L. CI. Pollio Iulius Iulianus Gallicanus
,

CIL X 1111; dagegen X 1249: CI. Pollio
Iulianus [Iujlius Gallicanus), [decern]vir scliti-
b(us) iudic(andis), [qujaest. eandidatus, [a]d-
lec(tus) inter pr(ajetorfios), [p]rocos. prov. Bae-
ticfae), [IJegatus prov. Asiae (CIL X 1249 Nola),
Consul (suffectus in unbestimmtem Jahre der
spiiteren Kaiserzeit), Patron von Nola (nach seinem
Tode gesetzte Inschrift, CIL X 1111 Sarnum).

[Groag.]
277) Claudius Polyaenus, Einwohner von Prusa.,-,„+„,. w„~ k C • - _- ' vws ,"" ^ijviauuiusroiyaenus, limwonner von frusa.unter JNero, benahm sich ubermutig gegen den 50 der dem Kaiser Claudius ein prachtiges Gebaude

snateren Kaiser Vpsn.iaian ITcik a„n vvi k ,„„ „ i_± m- 3 m . -., r„ . ° .„ .. .spateren Kaiser Vespasian (Tac. ann. XVI 5, zum
J. 65 n. Chr. Dio epit. LXVI 11, 2j, den er aber
nach dessen Thronbesteigung um Verzeihung bat.
Vespasian strafte ihn grossmiitig mit Verachtung
(Dio a. a. 0.; J. 70 n. Chr.). Derselbe Name be-
gegnet wiederholt auf Inschriften, CK, VI 15204
—15207. Da Phoebus, unter Nero wenigstens,
jedenfalls grossen Einfluss und wahrscheinlich
auch grossen Reichtum besass. so ware es ganz

vermacht, Plin. ad Trai. 70. *Es ist"zweifelhaft,
ob der Polyaenus, der als Abgesandter der Bi-
thynier im Process gegen Varenus Rufus genannt
wird (Plin. ep. VII 6, 6. 14. 10, 1), derselben
Familie angehort. Vgl. auch Nr. 145 und 100.

[Stein.]

278) (Claudius) Pompeianus, Quaestor, wurde
unter Commodus (180—192) in Antiochia (der
Heimatstadt seiner Familiej zum ygafifiarevg ge-gut moghch, dass die balnea Plwebi (Iuven. VH60 wahlt (Malalas XII p. 287 ed. Bonn ) Die Nach

233) sein Eigentum waren, die Glosse des Seho-
liasten daher auf einem Missverstandnis beruht,
vgl. Friedlander z. St. [Stein.]

271) Claudius Phocas, athenischer Archon,
vgl. Phokas. [v. Schoeffer.]

272) CI. Piso, Legat der legio I adiutrix am
9. Juni 207 n. Chr. (CIL III 4364 - 11082 Arra-
bona). [&roag.]

rieht wird wohl richtig sein. die zeitliche An-
setzung der Quaestur dagegen falsch. Denn wenn
C. wirklich unter Commodus Quaestor gewesen
ware, miisste man in ihm den altesten Sohn des
Ti. CT. Pompeianus (Nr. 282) und der Lucilla
erblicken; das geht ajoer nicht an, weil dann Ti.
CI. Pompeianus (Nr. 283), obwohl der jungere
Sohn, doch die Namen des Vaters fiihren wiirde.
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Man wird daher anzunehmen haben, dass unser Consul und zwar ordinarius mit dem anderen
Pompeianus die Quaestur bereits unter Marcus Schwiegersohne des Kaisers, Cn. Claudius Severus
bekleidete und identisch ist mit CI. Pompeianus (CIL VIII 18068. IX 4970. Ill 6176 u s w vsrlQm±T™ 0*1: 28

i} -
• „ Maifc 20, 6; Carac. 3, 8; was in den 'gefalsehten

„ .<«») Claudius PomPeianus, Praetor, an den Briefen Avid. Cass. 10, 3. 11, 8 12 2 iiber C
Kaiser Caracalla (198-217) ein Rescript richtete berichtet wird, ist ohne Autoritat)

,

' und fortan
U.P- tr

.S-
V

.

a*le
-
2
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VSL Borghesi Oeuvres III nahm er an alien Kriegen des Marcus in leiten-

124), vielleicht identisch mit dem Folgenden. der Stellung teil (Carac. 3, 8; Pert 2 4- Did
280) (Claudius) Pompeianus, Sohn des Ti. CI. Iul. 8, 3. Dio LXXI 3. 2). Man darf in ihm die

Pompeianus (Nr. 282) und der Lucilla Augusta, 10 Seele der erfolgreichen Kriegfiihrung gegen Mar-En kel des Kaisers Marcus, wurde von Caracalla komannen, Quaden und Sarmaten erbhcken, da
getetet

,

(Hist. Aug. Carac. 3, 8. Herodian. IV 6, 3, seinem kaiserlichen Schwiegervater die Talente
ohne Nennung des Namens). Er ist wohl eine eines Feldherren dock wohl versagt waren (vgl
Person mit Ti. CI. Pompeianus (Nr. 283), mit CI. Mommsen Die Marcussaule, Toxtband 1896 23)'
Pompeianus (Nr 279) und mit dem Consul ord. Wir diirfen daher auch erwarten, ihn in der k'iinst-
des J. 209, von dessen Namen nur das Cognomen lerischen Wiedergabe des helium Germanieum et
Pompeianus bekannt ist (vgl. Borghesi Oeuvres Sarmaticum (171—175) auf der Marcussaule dar-
V 4431.; allerdmgs ist auch wieder mOglich, dass gestellt zu flnden. Thatsachlich hat Petersen
wir es hier mit zwei oder mehreren Sohnen des in ,einem bejahrten Manne von entschieden semi-
alten Pompeianus und der Lucilla zu thun haben). 20 tischem Typus', der fast immer an des Kaisers
Als sein Sohn diirfte CI. Pompeianus (Nr. 281) Seite und zwar meist zu seiner Rechten darsre-
zu betrachten sein. Vgl. die Stammtafel zu Nr. 348. stellt ist, Pompeianus erkannt (Marcussaule Text-

i ooP
U*udms Pompeianus, Consul ord. im band 43); eine Identiflcierung, die kaum Zweifel

i-
z? x n'^

T
h
T
r\mi
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ns Sallustius Pae- gestattet. Wir gewinnen dadurch ein deutliches
ligmanus (CIL VI 2108. XIV 2267 u. s. w.). In Abbild seiner charakteristischen Ztige (vgl.nament-
den fasti Graeci XIV wird das J. 231 nach dem lich Taf. 16. 27. 43. 63 [zur Linken des Kaisersl
Consulnpaar Aofiodog km Ilshyviavog bezeichnet; 89. 99 in der Publication der Marcussaule- iiber
vielleicht tuhrte demnach C. auch das Cognomen sonstige Darstellungen des C. s. Rom Mitt 1890
Commodus zur Ermnerung an den Kaiser, dessen 75f.). Die namliche Stellung wie im ersten wird
brossneffe (als Sohn des CI. Pompeianus Nr. 230) 30 Pompeianus auch im zweiten Markomannenkriejr
er wahrscheinhch gewesen ist (vgl. die Stamm- (178-180) eingenommen haben (vgl. Herodian
taiel zu Nr 348). Unsicher ist, ob seine Zeit- I 6, 4). Als Marcus am 17. Marz 180 starb,
genosscn Mcodio; Ilo/^emvos vnauxog em iwr suchtc er den neuen Kaiser, seinen Schwager Com-
vamv im J. 244 (IGI 1045. 993 s. Clodius) und modus, vergeblich zur Portsetzung des Kriesres zu
Pompeianus cos. ord. 241 gleichfalls zur Familie bewegen (Herodian. I 6, 4—7). Die Eegierung

JSj^m"
rompeiani gehorten. dieses Herrschers hatte viel Unheil fiir ihn im

/&5)li. Claudius Pompeianus. a) Name. Der Gefolge. Seine Gemahlin , sowie sein Sohn aus
vollstandigc Name: CIL III 6176. 1X4970; Tib. erster Ehe, CI. Pompeianus Quintianus, fanden
VI. f. . ., CIL Vlll 18068; sonst Claudius Pom- bei dem Versuche, Commodus zu sturzen ihren
peianus oder nur Pompeianus. 40 Tod (vgl. Nr. 284); er selbst liebte Commodus

bj
i

Leben. C. stammte aus Antiochia. Seine (Herodian. I 8, 4) , wurde auch von diesem ge-
h amihe gehorte mcht zu den vornehmen dieser schont (Dio LXXII 4, 2 = Zonar XII 4 • irrig
Stadt; sein Vater war romischer Ritter (Hist, ist Hist. Aug. Comm. 5, 12), umsomehr schmerzteAug Marc JO, 6). Er selbst gelangte in den ihn jedoch das unwurdige Treiben des Kaisers
benat. Im J. 167 n. Chr. verwaltete er Pannonia (Dio LXXII 20, 1). Daher zog er sich aufs Land
interior (CIL III p. 888 dipl. XLVI, datiert vom zuriick, indein er sein Fernbleiben von den Staats-
o. Mai 16/) vermutlich bereits als Consular, da geschaften mit dem Alter und einem Augenleiden
diese sonst von Praetonern geleitete Provinz durch motivierte (Dio LXXIII 3, 2). Als nach Com-
den im J. 166 ausgebrochenen Markomannenkrieg modus Ermordung Pertinax zur Regierunc kam
erhohte Wichtigkeit erlangt hatte (vgl. Doma-50(1. Januar 193), der unter ihm selbst gedient
szewski Rh. Mus. XLV 1890. 207; irrig ist die hatte und sein Avancement grossenteils ihm ver-
^Notiz quern postea [nach 169] bis eonsulem fecit, dankte (Hist. Aug. Pert. 2, 4. Dio LXXIII 3 1)
Marc. 20, 6). In den Kampfen mit den Ger- erschien er wieder in Rom und im Senate 'und
manen welche die J. 166-169 ausfullten, muss nahm an den Beratungen des letzteren teil (Dio
Kaiser Marcus Pompeianus Tiichtigkeit erkannt LXXHI 3, 2. 3). Pertinax erwies ihm hohe Ehren
haben, denn im J. 169 vermahlte er seine Tochter (Dio a. a. O.) und soil ihm sogar die Kaisenvurde
Lucilla Augusta, die Witwe des Kaisers Verus. angetragen haben (Pert, 4. 10). Nach dem bal-
mit diesem, obwohl derselbe bereits grandaevus digen Untergang auch dieses Herrschers (28 Marz
und selbst schon Witwer war (Marc. 20, 6. Hero- 193) verliess Pompeianus Rom abermals, urn nicht
dian. 1 6, 4 [y.az sxtyaulav]. 8, 3}. Die Heirat60mehr dahin zuruckzukehren (Dio LXXIII 3 o 3)
eriolgte gegen den Willen der Kaiserin Faustina und begab sich in die Gegend von Tarracina
und Lucillas selbst (Marc. 20, 7). Demgemass Als Didius Iulianus ihm die Mitherrschaft an-war denn auch die Ehe nicht gliicklich (Dio LXXII bot, lehnte er sie mit Hinweis auf sein Alter und
4, 5; vgl. die Nachnchten iiber Lucillas Bezie- seine Augenkrankheit ab (Did. Iul. 8,3) Ob erhungen zu Quadratus und Quintianus, Herodian. auch des Iulianus Ende (1. Juni 193) und den

\ i Z' • u j
XX̂ 4
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Um S0 &1Snzender ge- Sieg des Septimius Severus noch erlebte, wissen
staltete sich die Rolle, die Pompeianus im Staate wir nicht. In richtiger Schatzung des Pompeianus
spielte. Im J. 1/3 wurde er zum zweitenmal tadelt Iulianus Apostata (in der Maske Silens)
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den Kaiser Marcus, weil dieser das Reich seinem CIL VIII 9363 (= Dessau 1351); Add. p. 974
Sohne Commodus hinterliess, obwohl er einen X 3849. Aus dem 2. Jhdt. n. Chr. [Stein.]
treffhchen Schwiegersohn hatte, der den Staat 286) T[iberiu]s CI. Pro[culeianus?l, Proconsul
besser gelenkt und auch fiir den Sohn besser von Achaia, CIA III 634.
gesorgt hatte, als dieser fiir sich selbst (Caes. 287) Claudius Proculus empflng als Praetor ein
p. 401, 11 ed. Hertlein). Rescript des Kaisers Hadrian, UIp. Dig. XXXVII

c) Familie. Sohne des C. erwiihnt Dio LXXII 9, 1, 14.

20, 1. Zu denselben gehorte Claudius Pompeianus 288) L. Claudius Proculus "Cornelianus, Con-
(Nr. 280) ,

den ihm Lucilla gebar (Carac. 3, 8). sul (suffectus in unbekanntem Jahre), Gemahl der
Sein Sohn aus erster Ehe (mit einer Quintia?) war 10 Herennia Helvidia Aemiliana, CIL XIV 4239 (Ti-
vielleicht CI. Pompeianus Quintianus (Nr. 284). bur). X 7828 = Ephem. epigr. VIII 718 (ager
Vgl. die Stammtafel der Claudii Pompeiani und Caralitanus).
Claudii Seyeri zu Nr. 348. 289) Fl. CI. Pudens (?) Marcianus (CIG III

283) Ti. CI. Pompeianus setzte als trib(unus) 4241) s. Flavius. [liroag.]
milfitum) legfionis) I Min[erviae] zu Lugudu- 200) Claudius Pulcher, vielleicht Sohn des
num einen Votivstein pro salute dompnij nfostri) C. Claudius Pulcher Nr. 302, ging durch Adoption
^mp. L. Septfimi) Severi Aug. totiusq(ue) donms in die Familie der Livii Drusi (s. d.) iiber und
eius (CIL XIII 1766 = Orelli 2106). Wahr- wurde durch seine Tochter Livia Grossvater des
schemhch hatte er in dieser Stellung an der Kaisers Tiberius, der demnach von vaterlicher und
Schlacht bei Lyon , in der Clodius Albinus ge- 20 nratterlicher Seite dem claudischen Geschlecht
schlagen wurde und fiel (19. Februar 197), teil- angehfirte (Suet. Tib. 3). [Mihizer.]
genommen (Hirschfeld Sybels Hist. Ztschr. 291) (Claudius) Pulcher wird als IIMr aferej
LXXIX 1897, 470, 2), vgl. Nr. 280. afrgentq) a(uro) f(lando) fferiundo) mit (Stati-

284) Claudius Pompeianus Quintianus. Sein lius) Taurus und (Livineius) Regulus auf Kupfer-
Name lautet bei Dio LXXII 4,4 (= Zonar. XII 4) miinzen genannt (BabelonI358 nr. 25—27.
und in der Hist. Aug. Comm. 4, 2 Claudius Pom- II 99 nr. 348—350. 145 nr. 14—19. 469 nr. 1—3).
peianus; bei Herodian. I 8, 5 und Amm. Marc. Er bekleidete dieses Amt wahrscheinlicb kurze
XXIX 1, 17 wird er dagegen Quintianus (in Zeit bevor der Gebrauch, die Namen der Miinz-
mehreren Hss. Quintinianus) genannt. Vermut- meister auf den Miinzen zu nennen, aufhorte, ca.
lich ist dieser Name als sein zweites Cognomen 304 v. Chr. (s. Mommsen Rem. Miinzwesen 744).
zu betrachten (Borghesi Oeuvres V 441). Man Vielleicht derselbe ist Appius (Claudius), dessen
halt ihn gewohnlich fur den Sohn des Ti. CI. Freigelassene Claudia Prima in dem Grabmal be-
Pompeianus (Nr. 282) aus dessen erster Ehe mit erdigt wurde, das dem Gesinde von Nero Drusus
emer Quintia; allerdings ist auffallend, dass sein (Nr. 139) Kindern zu eigen war (CIL VI 4378).
Verwandtschaftsverhaltnis zu diesem in keiner Als sein Vater konnte Ap. Claudius (Nr. 15) be-
unserer Quellen naher bezeichnet wird. C. war trachtet werden. [Groag.]
zur Zeit seines Mordanschlages nochjung (Herodian. 292) Claudius Pulcher, an den ein Rescript
I 8, 5), Senator (ebd.; Ammian. Marc. a. a. O., vgl. des Kaisers Marcus (frg. Vatic. 205). Mit den
Nr. 278) und mit der Tochter Lucillas (aus ihrer altpatricischen Claudii Pulchri hat er gewiss nichts
ersten Ehe mit Kaiser Verus, s. o. Bd. I S. 2315) 40 zu thun. [Groag.

|

vermahlt (Dio LXXII 4, 4; jfryifyro ist zwar in 293) Ap. Claudius Pulcher, Sohn von Nr. 304
dieser Bedeutung ungewOhnlich, doch vgl. txe'j™ Sk (Fasti Cap. zu den Consulaten seiner SShne Nr. 294.
xai airrj ravTij xai Ti) r^xo'pjjff ^Toi undNr. 310). 305. 300). Im J. 537 = 217 war er curulischer
Obwohl mit Commodus befreundet |Dio LXXII Aedil und im folgenden Jahre Kriegstribun. Da-
4, 4. 5), liess er sich von Lucilla und deren Buhlen mals gehorte er zu denen, die sich aus der Schlacht
(Ummidius) Quadratus um 182 n. Chr. zu einem von Cannae retteten , und es wurde ihm neben
Mordversuch an dem Kaiser bestimmen. Erlauerte P. Scipio von seinen Gefahrten der Befehl uber-
ihm in dem engen Eingang des Amphitheaters tragen (Liv. XXII 53, 2. 54, 5). Mit den Legio-
auf und ziickte mit dem Rufe ,dies schickt Dir nen, die aus den trberlebenden nach der Nieder-
der Senat' den Dolch gegen ihn, wurde jedoch 50 lage formiert worden waren, ging er 539 = 215
von dem Gefolge des Herrschers an der Ausfiih- als Praetor nach Sicilien (Liv. XXIII 24,4. 30, 18.
rung des Attentates gehindert und erlitt bald 31, 4. 6. 32, 2). Weder seine Unternehmungen
darauf die Todesstrafe (Comm. 4, 2—4. 5, 12. gegen Bomilkar, der Hannibal aus Africa Ver-
Dio LXXII 4, 4. 5 = Zonar. XII 4. Herodian. starkungen zufuhrte, und gegen Lokroi hatten
I 8, 5. 6. Ammian. Marc. XXIX 1, 17). Ob in einen Erfolg (ebd. 41, 10—12), noch vennochte er
der Inschrift CIL V 3223 (vgl. p. 1074) that- den Enkel und Nachfolger Hierons von Syrakus,
sachlich, wie Mommsen vermutet, zu lesen ist Hieronymos, bei dem romischen Bundnis festzu-
pro salute Quintiani (der Name ist eradiert) halten "(ebd. XXIV 6, 4ff. 7, 8). Allein richtete
nlostri) cos. flamin. Aug. procos. pontif. sodalis er nichts gegen das abtriinnige Syrataw ana, aber
AurelianiAntoninianiu.s.Y!., muss dahingestellt 60 wahrend der beiden folgenden Jahre nahm er als
bleiben. Es konnte allenfalls unser C. gemeint Propraetor unter dem Oberbefebl des M. Clau-
sein, wenngleich dieser von Herodian (1 8, 5) als rea- dius Marcellus Nr. 220 (s. d.) bedentenden Anteil an

', procurator} provineiae Pannoniae sitpe- Marc. 13,2. 14,3. Zonar. LX 4). Erst gegen das
rioris, proc. regai Xorici, proc. XX heredita- Ende des J. 541 = 213 verliess er die InseL um sich
Hum, proe. provincial (Mauretaniae Caesariensis), um das Consulat fur 542 = 212 zu bewerben (Liv.



2847 Claudius Claudius 2848

XXIV 39, 12), und wurde mit Q. Fulvius Placcus
gewahlt (Fasti fer. Lat. CIL 12 p. 57. Chronogr.
Idat. Chron. pasch. Cic. Cael. 33. Liv. XXV 2, 4.

3,1. Frontiii.strat.IV 1,44. Flor. praef. 6. Cassiod.

Fest. p. 326). Beide Consuln begaben sich auf den
campanischen Kriegsscbauplatz, wo die Wieder-
gewinnung Capuas ihre wichtigste Aufgabe war.
Nach wechselvollen Kampfen schlossen sie die

Stadt vollstiindig ein (Liv. XXV 14, 12. 18, 1.

2849 Claudius Claudius

20, 1. 22, 5. Appian. Hann. 37). Appius ging 10 (Polyb. XXXm 13,4)

tien zuriick, um die Bewerbung seines Bruders
um das Consulat zu unterstiitzen (Liv. XXXIX
32, 4f. 10—12). Im J. 570 = 184 ging er an
der Spitze einer Gesandtschaft nach Makedonien
und Griechenland (Polyb. XXII 16, 4. 17, 1—18,
13, daraus Liv. XXXIX 33, 3. 34, 3. 6. 35, 5—
37, 21) und noch 580 = 174 in der gleichen Stel-
lung zu den Aetolern (Liv. XLI 25, 5), vielleicht

auch noch 600 = 154 zu Prusias von Bithynien

2850

zur Leitung der Wahlen nach Rom, kehrte aber
bald wieder auf seinen Posten zuriick, da der

Befeb.1 ihm und seinem Collegen fiir das J. 543
= 211 verlangert wurde (Liv. XXV 41, 10—13.
XXVI 1, 2). Bei einem neuen Entsatzversuch
der Punier wies er den gleiehzeitigen Angriff der
Eingeschlossenen auf seine Verschanzungen zuriick,

wurde aber dabei von einem feindlichen Geschosse
verwundet (Polyb. IX 3, Iff. Liv. XXVI 5, 8. 10.

295) Ap. Claudius Pulcher war Sohn eines
Gains (vgl. die Grenzsteine), wahrscheinlich des Con-
suls von 577 = 177 (Nr. 300). Als Consul im J. 61

1

= 143 (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch.
Cassiod. Cic. Cael. 33. Frontin. aqu. I 7) suchte
er eifrig die Gelegenheit, sich einen Triumph zu
verschaffen , und griff, da sich keine andere bot,
das Alpenvolk der Salasser an (Liv. ep. LIII.
Oros. V 4, 7. Dio frg. 74; 1). Er wurde zuerst mit

6, 5). Infolgedessen behielt er das Commando 20 bedeutenden Verlusten zuriickgeschlagen (Oros. a.
iiber die Belagerungsarmee, als Hannibals Marsch
gegen Rom es notwendig machte, dass einer der
Feldherren und ein Teil der Truppen zur Deckung
der Hauptstadt dorthin eilte (Polyb. IX 7, 7. Liv.

XXVI 8, 8f. Flor. I 22, 43. Appian. Hann. 40,

Zonar. 1X6); zur Aufhebung der Einschliessung
hatte der rasche Zug des Feindes die Rflmer nieht

bewogen, und damit war Capuas Schicksal be-

siegelt. Appius vertrat im Gegensatz zu Fulvius

a. O. Obsequ. 21); nachdem die Decemvirn auf Ge-
heiss der sibyllhiischen Biicher ein Opfer in Feindes-
land dargebracht hatten, errang er einen Sieg
(Obsequ. a. a. 0., vgl. Dio a. a. 0). Der Senat ver-

weigerte ihm den Triumph; er feierte ihn trotz-

dem aus eigener Machtvollkommenheit und aus
eigenen Mitteln (Oros. Dio frg. 74, 2. Macrob. Ill

14, 14; vgl. Mommsen RCm.Forsch. I 214f.; St.-

R. I 134f.), und als ihn einer der Tribunen mit
hinsichtlich der Bestrafung der §tadt und ihrer 30 GewalthindernundvomWagenreissen wollte,stieg
TJrtvirrt tn nilf Yin silt T lirni .-. If V \/ T "I C "I XV .11 ^ «.J1 .]n Hr, ™^I ^ T1 « „l.i ^- XT' - _ J_ _ 1 * _ "1 «l -i -iBewohner nach Livius XXVI 15, Iff. die mildere

und menschlichere, vielleicht audi die kliigere An-
sicht (vgl. auch Claudia Nr. 383) ; weil er damit
nicht durchdrang und an dem strengen Strafge-

richt, das Fulvius iiber Capua ergehen liess, keinen
Teil mehr hatte, glaubten einige Historiker, er

sei noch vor der Capitulation seiner Wunde er-

legen (Liv. XXVI 16, 1. Zonar. IX 6); jedenfalls

starb er bald darauf (Liv. XXVI 33, 4 ; vgl. Sil.

Ital. XIII 450ff. XVII 300—302).
294) Ap. Claudius Pulcher, als Ap. f. P. n.

Sohn von Nr. 293, diente zuerst 559 = 195 unter
Flamininus gegen Nabis von Sparta (Liv. XXXIV
28, 10). 563 =191 ftthrte er die romische Vor-
hut nach Thessalien. Es gliickte ihm, den Konig
Antiochos iiber seine Starke zu tausehen, so dass
dieser in der Meinung, er habe die ganze rOmi-
sche Armee vor sich, schleunigst die Belagerung
von Larissa aufgab und nach Mittelgriechenland

seine Tochter, eine Vcstalin, zu ihm, um ihn durch
ihre Unverletzlichkeit zu schiitzen (Cic. Cael 34
Val. Max. V 4, 6. Suet. Tib. 2 ; vgl.Nr. 384). Er
war ein heftiger Gegner des jiingeren Africanus,
dem er bei der Bewerbung um die Censur 612 = 142
nachgesetzt wurde (Plut. Aem. Paull. 28, 3f.; praec.
reip. ger. 14, 10. Cic. rep. 1 31 ; Scaur. 32). Daftir
erhiclt er dieses Amt das nachste mal, 617 = 137,
zusammen mit Q. Fulvius Nobilior, und verwaltete

40 es mit grosser Strenge (Dio frg. 80. Plut. Ti.

Gracch. 4, 1. Fest. pT 286). Ferner war er Prin-
ceps senatus (Plut. a. 0.) und Salier (Macrob.
Ill 14, 14). Er erwahlte sich selbst den Ti.

Gracchus zum Schwiegersohn (Plut. 4, 1; vgl.

Liv. Veil. App. ; zur Kritik derErzahlung Plutarchs
Lubbert De gentis Claudiae comment, domest.
24), stand ihm bei der Aufstellung seiner Gesetz-
entwurfe zur Seite (Plut. 9, 1) und wurde von
ihm 621 = 133 zum Triumvir agris dividendis

zuriickging
;
die

i
befreite Stadt wurde von C. be- 50 colonisque deducendis ernannt (Grenzsteine CIL

setzt (Liv. XXXVI 10, 10—15. 13, 1. App. Syr
16). Spater nahm C. an der Belagerung von
Heraklea teil (Liv. XXXVI 22, 8) und befehligte

auf dem Weitermarsch nach Naupaktos wiederum
den Vortrab (ebd. 30, 2). Nach Livius XXXVIII
42, 4. 6 war er Praetor 567 = 187 und erhielt

als solcher Tarent; sein Bruder Publius (Nr. 305)
sei 566 = 188 Praetor peregrinus gewesen (ebd.

35, 2. 10). Publius hatte demnach die Praetur

I 552 =.- X 3861. I 553 = X 289. I 1504 = X
3760. Not. degli seavi 1897, 119 [vgl. Neue
Jahrb. f. Phil. 1898, 331f.]. Plut. 13, I.' Veil. II

2, 3. Liv. ep. LVIII. Appian. bell. civ. I 13). Er
starb einige Zeit nach Ti. Gracchus (App. I 18).
Seine Beredsamkeit nennt Cicero (Brut. 108} volu-
bi'lis sed pauUo fervidim. Es ist zu bedauern,
dass die Quellen fiir die politische Stellung dieses

Mannes nicht reichlicher fliessen, denn ohne Zwei-
unmittelbar hinter der Aedilitat bekleidet, was 60 fel war er eine bedeutende und zielbewusste Person-
staatsrechtlich kaum denkbar ist. Diese Schwie-
rigkeit hat Mommsen (St.-R. I 525, 1) aufs ein-

fachste durch die Annahme gehoben, dass die Prae-
turen beider Bruder mit einander vertauscht worden
seien. Als Consul im J. 569 = 185 (Fasti Cap.
Chronogr. Idat. Chron. pasch. Liv. XXXIX 23.

1. 52, 4. XLV 16, 8) kampfte er mit Gluck gegen
die ligurischen Igauni und kehrte zu den Comi-

lichkeit; es ist wohl moglich, dass seinem Bilde
mancher Zug entlehnt ist, mit dem die rOmische
Annalistik altere Mitglieder seines Hauses gezeich-
net hat. Verheiratet war C. mit einer Antistia
(Plut. 4, 1; vgl. Bd. I S. 2560 Nr. 59); von
seinen Kindern sind zwei Sohne (Nr. 302 und 296)
und drei Tochter (Nr. 384—386) bekannt.

*296) Ap. Claudius Pulcher, wahrscheinlich

Sohn von Nr. 295. Miinzmeister um 654 =100
(Mommsen Miinzwesen 561 nr. 177). Er bewarb
sich zuerst vergeblich um die Aedilitat, obgleich

ihn der Einfluss seines Bruders unterstfitzte (Cic.

Plane. 51), vielleicht im J. 662 = 92, als dieser

Consul war (vgl. Nr. 302), und erhielt sie erst

etwas spater (Cic. har. resp. 26; vgl. Borghesi
Oeuvres II 178). 665 = 89 war er Praetor

(Cic. Arch. 9). Vermutlich war er der Ap. Clau-

dius, der 667 = 87 wohl mit propraetorischem

Imperium ein Heer in Campanien befehligte, aber

von seinen Truppen, die Cinna fiir sich gewann,
im Stich gelassen wurde (Liv. ep. LXXIX). Als

er nach dem Siege der Demokraten der Vorladung
eines Volkstribuns nicht Folge leistete, wurde er

seines Imperiums fiir verlustig erklart, verbannt
und bei der Aufstellung der Senatorenliste 668
= 86 von dem Censor L. Marcius Philippus, seinem

eigenen Neffen, ubergangen (Cic. de domo 83f.).

Die sullanische Restauration ftthrte ihn wieder
zuriick und brachte ihm das hOchste Staatsamt,

denn er wurde mit P. Servilius Isauricus von
Sulla zum Consulat fur 675 = 79 befflrdert (Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod. Cic.

Cael. 33. Oros. V 22, 1. Schol. Gronov. p. 404
Or. Licinian. p. 38 Bonn. Appian. bell. civ. I

103). Im folgenden Jahre wurde er von Sulla

nach Makedonien geschickt, aber in Tarent durch
Krankheit zuriickgehalten (Sail. hist. I 77 Kr. =
I 127 Maur.). Da kurz darauf jener starb und
innere Wirren eintraten, ist es leicht mSglich,

dass er nach der Hauptstadt nochwals zuriick-

kehrte und im Anfang von 676 = 78 als Interrex

fungierte, ehe er in die Provinz abging (Sail. hist.

I 51, 22 Kr. = 1 77, 22 Maur.). Makedonien
hatte damals viel von den Einfalien der wilden
Thrakerstamme am Rhodope zu leiden; Appius

schlug diese und bekampfte namentlich mit Gliick

die Skordisker, wobei er weit nach Norden vor-

drang. Mitten in diesen Kampfen ereilte ihn

der Tod 678 = 76 (Liv. ep. XCI. Flor. II 39,

6. Eutrop. VI 2, 1. Oros. V 23, 19. Ruf. Fest.

9. 2. Ammian. Marc. XXVII 4, 10; vgl. Sail,

hist. II 41 Kr. = II 80 Maur.), und seine zahl-

reiche Familie blieb in Armut zuriick (Varro r. r.

Ill 16, 2). Er war mit einer Caeeilia vermahlt
(oben S. 1235 Nr. 135) und hatte drei Sehne

und drei TOchter (vgl. Nr. 297. 303, ausserdem

P. Clodius Pulcher und drei Clodiae). Stark
Verb. d. Tub. Philologenvers. (1876) 48ff. hat es

sehr wahrscheinlich gemacht, dass er es war, der

wahrend seines Consulats die Ahnenbilder der

Claudier im Tempel der Bellona aufstellte (Plin.

n. h. XXXV 12; vgl. Munzer Quellenkritik der

Naturgesch. des Plin. 125).

•297) Ap. Claudius Pulcher, altester Sohn von

Nr. 296, nach dem Tode seines Vaters in dflrftigen

Verhaltnissen und mit der Verpflichtung, fur seine

jiingeren Geschwister zu sorgen, zurnckgelassen

(Varro r. r. Ill 16, If.). Schwerlich darf er , wie

Mommsen (Miinzwesen 561 zu nr. 177) meinte, fur

den Interrex von 676 = 78 gehalten werden (Sail,

hist. I 51, 22 Kr. = I 77, 22 Maur., vgl. Nr. 296),

sondern sein erstes Auftreten fallt ins J. 679 — 75,

wo er den Terentius Varro wegen Erpressungen

vor Gericht zog (Ps.-Ascon. div. in Caec. p. 109,

20 Or.). Darauf begleitete er Lucullus, den Ge-

mahl seiner Schwester, auf dessen asiatischem

Pauly-Wissowa III

Feldzug und uberreichte 682 = 72 in Antiochia
dem Tigranes das rfimische Ultimatum , das ihm
die Wahl zwischen Auslieferung des Mithridates
und Krieg mit Rom liess (Plut. Lue. 19, 2. 21,

If. 7—9. 23, 2. 29, 9. Memnon 46, 2 [FHG III

550]). Im J. 691 = 63 gehOrte er dem Senate

an und fiihrte das Protokoll beim Process der

Catilinarier (Cic. Sulla 42). 693 = 61, wahrend
sein Bruder Publius wegen Religionsfrevel vor

10 Gericht stand, war Appius in Griechenland aufs

eifrigste beschaftigt, Gemalde, Statuen und andere
Kunstschatze zusammenzurauben, weil er sich um
die Aedilitat zu bewerben und seine aedilicischen

Spiele mOglichst glanzend auszustatten gedachte
(Cic. de domo 111. Schol. Bob. p. 338 Or.). Er
hat aber dieses Amt nicht bekleidet, sondern ist

im J. 697 = 57 durch die Unterstiitzung des L.

Piso, der im vorhergehenden Consul war, sofort

zur Praetur gelangt (Cic. de domo 40). Er prae-

20 sidierte dem Gerichtshof fur Erpressungen (Cic.

ad Att. Ill 17, 1) und suchte seinem Bruder Pu-
blius, dem er schon friiher gegen M. Bibulus,

Consul 695 = 59, beigestanden hatte (Cic. de

domo 40), in verschiedener Weise niitzlich zu sein

(Cic. Sest. 16. Schol. Bob. z. d. St. p. 295. 307 Or.).

Cicero erkannte zwar spater an, dass sich Appius
im ganzen taktvoll benahm und ihm nicht direct

feindlich entgegentrat (de domo 87 ; ad fam. Ill

10, 8), aber er beklagte sich sehr, dass er allein

30 von alien seinen Amtsgenossen gegen die Zuriick-

berufung Ciceros war (Sest. 77f. 85. 87. 89. 126;
- Pis..35. Ascon. z. d. St. p. 10. Schol. Bob. p. 288 Or.

Cic. ad Att. IV 1, 6. Dio XXXIX 6, 3. 7, 2) und
auch, nachdem diese erfolgt war, fortfuhr, den

Publius zu unterstutzen (ad Att. IV 2, 3. 3, 3f.

Dio a. O.). Nach der Praetur verwaltete Appius
Sardinien, nahm aber im April 698 = 56 an der

Zusammenkunft der Triumvirn in Luca teil (Cic.

ad Q. fr. II 4, 6. 13, 3. Plut. Caes. 21, 2), und
40 wurde im J. 700 = 54 Consul mit L. Domitius

Ahenobarbus (Tesserae CIL I 732. Bull. d. Inst.

1882, 8. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Obseq. 64. Caes. b. G. V 1, 1. Ascon. Pis. p. 1

;

Scaur, p. 16. Schol. Bob. p. 253. Dio XXXIX 60,

2. XL 1, 1). Mit Cicero war er damals ausge-

sohnt, hauptsiichlich durch die Bemuhung des Cn.

Pompeius, dessen Sohn seine Tochter geheiratet

hatte (Cic. Scaur. 31f.; ad fam. I 9, 4. 19. Ill

10, 8. 10; ad Q. fr. II 10, 1; ad M. Brut, bei

50 Quintil. inst. or. IX 3, 41). Ausser durch diese

Beziehungen wurde er in seinen Entschliissen und
Handlungen vornehmlich durch die Habsucht be-

stimmt, die eine Folge seiner in Armut verbrachten

Jugend war. So wollte er den Cicero nach dessen

Auftreten gegen Antiochos von Kommagene von
weiteren Schritten abhalten. weil er auf die Frei-

gebigkeit dieses Fiirsten rechnete (Cic. ad Q. fr.

II 10, 2f.|. Ferner suchte er zuerst zu Gunsten
des von einer Anklage bedrohten Gabinius, des

60 Statthalters von Syrien , die Comitien hinauszu-

schieben (ebd. II 11, 3), griff ihn aber nachher

selbst scharf an, um gleichzeitig der allgemeinen

Stimmung entgegenzukommen und jenem seine

leicht zu erwerbende Unentbehrlichkeit fuhlbar

zu machen (ebd. Ill 2, 3. Dio XXXIX 60, 3).

Dass er dem C. -Pomptinus zu dem langersehnten

Triumphe verhalf, geschah wohl gleichfalls aus

Eigennutz (Cic. ad Att. IV 18, 4; ad fam. Ill

90
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10, 3; ad Q. fr. Ill 4, 6). Anfang Juli begab
er sich mit einer Commission Ton zehn Senatoren
nach Interamna und Reate, urn an Ort und Stelle
die stets erneuten Streitigkeiten zu sehlichten,
welche die entgegengesetzten Wunsche beider
Stadte betreffend den Abfluss des Lacus Velinus
hervorriefen (Varro r. r. Ill 2. 3 ; vgl. Cie. Scaur.
27; ad Att. IV 15, 5). Ganz unerhert war das
Verhalten der beiden Consuln bei den scanda-

2854
widert zu haben, weil die Vorgange in Eom bei
und nach seines Bruders Ermordung nicht ohne
Eindruck auf ihn geblieben sein kOnnen. Infolge-
dessen sind die nachsten Briefe 5—8 zur Halfte
mit Klagen des Briefschreibers geffillt und zur
andern Halfte mit Erwiderungen auf Beschwerden
des Empfangers: Appius hatte auf jede Weise
eine Begegnung mit seinem Nachfolger vermieden
und war schliesslich, als sich ihre Wege dennoch

lfisen Wahlumtrieben dieses Jahres. Einer der 10 kreuzten, heimlich bei Nacht an ihm vorilberee
Bewerber urns Consulat, C. Memmius, denuncierte
sich auf Veranlassung des Pompeius im October
selbst beim Senate: er und sein Mitbewerber
Domitius Calvinus hatten sich den Consuln gegen-
fiber schriftlich verpflichtet, falls sie mit deren
Unterstiitzung gewahlt wiirden, ihnen entweder
eine hohe Geldsumme zu zahlen oder durch ein
falsches Zeugnis dreier Auguren und zweier Con-
sular zu erharten, dasa das Curiatgesetz und der

eilt; ausserdem hatte er noch nach dessen Ein-
treffen in der Provinz Verfiigungen getroft'en. Ci-
cero hatte die Errichtung eines Denkmals fiir den
Vorganger und die Absendung einer Gesandtschaft
nach Eom, die fiir dessen gute Verwaltung Zeugnis
ablegen sollte, untersagt. Der scharfe Ton dieser
Corresponded anderte sich, nachdem Appius Ende
703 = 51 in Bom angelangt war, denn beide Cor-
respondenten hatten einander ndtig. Der Wunsch

Senatsbeschluss, die jenen ihre gewiinschten Pro- 20 des Heimgekehrten, den Triumph zii erhalten (Cic
vinzen bestimmten, ordnungsgemass zu stande
gekommen seien. Appius behielt angesichts dieser
vernichtenden Beschuldigung seine ruhige Pas-
sung (Cic. ad Att. IV 17, 2; vgl. 15, 7; ad Q. fr.

Ill 1, 16), die Gerichtsverhandlung fiber den
schmutzigen Handel wurde hintertrieben (Cic. ad
Att. IV 17, 3f.), und die Wahlen ein voiles Jahr
lang verzogert (Cic. ad Q. fr. Ill 2, 3. 3, 2).
Appius begehrte dringend nach der Verwaltung

ad fam. Ill 9, 2), trat bald gegen andere Sorgen
zuriick, denn er wurde von P. Dolabella, der kurz
darauf Ciceros Tochter heiratete, zuerst in einen
Majestatsprocess nnd dann in einen Process wegen
Amtsersehleichung verwickelt. Er gab daher so-

fort die Hoffnung auf den Triumph auf und kam
nach der Hauptstadt, um sich zu rechtfertigen.
Ciceros Geneigtheit war ihm jetzt wertvoll, weil
ihm ungunstige Zeugnisse aus der Provinz viel

einer Provinz
;

er wollte Kilikien und das Com- 30 Schaden thun konnten, und er schrieb nicht nur
mando fiber die dort stehenden Truppen auch ohne
Curiatgesetz iibernchmen, selbst wcnn er dafiir

auf das Recht des Triumphes verzichten miisste
(Cic. ad. Att. IV 18, 4; ad fam. I 9, 25; ad
Q. fr. Ill 2, 3), und that schon damals ein
Gelubde fiir den Fall seines Erfolges (s. u.).

.

Er verwaltete Kilikien von Mitte 701 = 53 an
und erwarb durch einen nicht naher bekannten
Peldzug den Anspruch auf einen Triumph und
den Imperatortitel, den ihm Cicero (ad fam. Ill 40 12; vgl 11,1); "ausserdem ^urdripTiuT'Mitte
.
U
'_ ,t?- ^' „.

Munzen TOn Laodikeia und 704 = 50 mit L. Piso zum Censor gewahlt (Cic.

adfam. niio, 8f. 11, 5 und Anfschr. 13, 2. Dio

selbst an ihn, sondern liess ihn auch durch Pom-
peius, Brutus und H. CaeliusEufus bearbeiten (Gael,
ad fam. VIII 6, Iff. Cic. ad fam. Ill 10 ; ad Att,
VI 2, 10). In dem ersten Process fiihrte der
Einfiuss des Pompeius und die Verteidigung des
Hortensius und Brutus die Freisprechung herbei
(Cic. ad fam. Ill 11 ; Brut. 230. 324), und ebenso
endete der zweite, der eine Folge der Bewerbung
des Appius um die Censur war (Cic. ad fam. Ill

Apamea (Pinder Cistophoren 570f. CIL I 526)
und die Inschriften von Athen und Eleusis (s. u.)

geben. Da Cicero sein Nachfolger in der kiliki-
schen Statthalterschaft wurde, entwickelte sich
zwischen beiden Mannern ein lebhafter Briefwechsel,
von dem dreizehn Briefe Ciceros erhalten sind und
das dritte Buch der ep. ad familiares bilden. Sie
sind mit Ausnahme des achten, der vor den siebenten

XL 63, 2. Oros. VI 15, 11). Er war nicht
makellos und rein genug, um diesem Amte durch
seine Strenge mit Erfolg zu neuem Ansehen zu
verhelfen. Die unsaubern Handel mit dem Ae-
dilen M. Caelius Eufus, wobei Censor und Aedil
sich gegenseitig wegen Unzucht belangen woll-
ten, werfen ein bedenkliches Licht auf ihn (Gael.

gehort, in chronologischer Reihenfolge uberliefert ; 50 ad fam. VIII 12, 1. 14,4; vgl. o. S. 1270
der erste ist noch vor der Ernennung Ciceros zum
Proconsul von Kilikien geschrieben, die anderen
reichen von dieser Ernennung Anfang 703 = 51
bis zur Abreise Ciceros aus Asien Herbst 704 =
50. Fur die Provincialverwaltung des Appius
lehren sie weniger, als andere Ausserungen des
Redners, dass Appius Kilikien hart bedriickte und
nicht nur selbst rucksichtslos ausplunderte, son-
dern auch seinen Untergebenen, z. B. seinem Schwie

und Bestimmungen gegen den unrechtmassigen
Enverb von Kunstwerken klangen eigentiimlich
im Munde eines Mannes, der selbst darin nicht
eben scrupulOs gewesen war (Cael. ad farn. VIII 14,
4. Cie. ad Att. VI 9, 5). Andere seiner Verord-
nungen betrafen Ackerbesitz und Schuldenwesen
(Cael. ebd.); den Historiker C. Sallustius stiess

er wegen Unsittlichkeit aus dem Senat (Invect.
in Sail. 16. Dio XL 63, 4), den C. Ateius ween

gersohne M..Brutus, die argsten Ausschreitungen 60 der Erdichtung von Auspicien (Cic. div I 29)
ungestraft hingehen liess (Cic, ad fam. Ill 8, 5ff
XV 4, 2; ad Att. VI 1, 2. 6. 2, 8. Auct. de
vir. ill. 82, 4). In dem Verhaltnis des Cicero zu
Appius lassen diese Briefe verschiedene Wand-
lungen erkennen. Sie sind zuerst voll von Ver-
sicherungen freundschaftlicher Ergebenheit und
grosster Liebenswiirdigkeit (Brief 1—4). aber der
Adressat scheint diese Gefuhle keineswegs er-

und C. Curio wurde nur durch Piso vor dem-
selben Schicksal geschutzt fDio XL 63, 5). Doch
griff Appius den Curio wenigstens im Senate
heftig an (Cael. ad fain. VIII 17, 1. Dio XL 64, 1)
und zeigte sich iiberhaupt den Anhangem Caesars
so feindlich gesinnt, dass sein Ubereifer diesem
mehr nutzte als schadete. Uber seine Haltung
in dem bald darauf ausbrechenden Biirgerkriege

i

konnte kein Zweifel bestehen (Cic. ad Att. IX 1,

4; vgl. Vin 1, 3). Er schloss sich dem Pompeius
an und erhielt Griechenland als Provinz. Hier
befragte er das delphische Orakel fiber die Zu-
kunft und empfing eine zweideutige Antwort, die

nur in der lateinischen Fassung uberliefert wird

:

Nihil ad te hoe, Romane, bellum; Euboeae eoela

obtinebis. Infolgedessen zog er sich nach Euboea
zuriick, wo er noch vor der Entscheidungsschlacht

bei Pharsalus etwa im Anfang 706 = 48 starb

(Val. Max. I 8, 10. Oros. VI 15, 11. Lucan. V
68ff. 122ff.). In dieser Erzahlung tritt ein Grund-
aug seines Charakters scharf hervor, seine Eeli-

giositat. Ein stattliches Denkmal derselben sind

die sog. kleinen Propylaeen des Weihetempels
von Eleusis. Nach der Inschrift des Epistyls (CIL
I 619 = III 547) hat er den eleusinischen GSt-

tinnen den Umbau der alten Vorhalle (vgl. Athen.
Mitt. II 190ff. und Art. Eleusis) als Consul gelobt

und als Imperator begonnen ; im J. 704 = 50
wurde daran gebaut (Cic. ad Att. VI 1, 26. 6, 2),

nnd die Athener erwiesen sich dem Stifter dankbar
durch Errichtung einer Statue (CIA III 566);
aber die Vollendung der Propylaeen erlebte er

nicht, sondern zwei seiner Neffen haben als seine

Testamentsvollstrecker das Werk zum Abschluss
gebracht. Auch das Amphiaraosheiligtum bei

Oropos hatte sich der Gunst des Appius zu er-

freuen, denn eine dort gefundene Ehreninschrift

wird mit Wahrscheinlichkeit auf ihn bezogen (IGS
I 428). Nicht minder war er auch dem Glauben
seines Volkes ergeben. Urns Pontiflcat hatte er

sich vielleicht vergeblich beworben (Mommsen
Etfm. Forsch. I 90, 38); desto eifriger waltete
er seines Amtes als Augur schon seit 691 = 63
(Varro r. r. IE 2, 2. 7, 1. Cic. Brut. 267; div.

I 29. 105. II 75 ; leg. II 32) und verfasste eine

Schrift uber Auguralrecht, deren erstes Buch er

Cicero widmete (Cic. ad fam. Ill 4 , 1 ; vgl. 9,

3. 11, 4; Fragraente bei Fest. p. 197. 297. 298).

Er huldigte daneben noch schlimmerem Aber-
glauben und GeisterbeschwOrungen (vexgojuavTeia

Cic. Tusc. I 37 ; psyckomantia, div, I 132). Er
hatte jedenfalls Interesse fur Landwirtschaft, denn
er wird von Varro r. r. Ill als eine Hauptperson
des Dialogs eingefuhrt ; die Unterhaltung fallt in

sein Consulat, doch hat Varro das gelegentlich

vergessen (z. B. Ill 2, 2. 7, 1). Das giinstige Ur-
teil, das Cicero (Brut. 267) nach seinem Tode uber

seine geistige Begabung im allgemeinen fallt, diirfte

durch die Rucksicht auf seinen Schwiegersohn M.
Brutus beeinflusst sein. Seine Tftchter Nr. 388 und
389, sein Adoptivsohn Nr. 299.

298) Ap. Claudius Pulcher. Er war der altere

der beiden Sohne des C. Claudius (Nr. 303) und
fuhrte den Vornamen Appius von Geburt an

;

nachdem sein Bruder (Nr. 299) dasselbe Praenomen
infolge der Adoption erhalten hatte, wurde er

vornelunlich damit benannt und sonst auch als

Appius maior und durch Hinzufugung von C. f.

von jenem unterschieden. Er begann schon friih

fiffentlich aufzutreten, denn Cicero fiirchtete im
J. 696 = 58, er kOnnte gegen seinen Bruder
Quintus wegen dessen asiatischer Statthalterschaft

Anklage erheben (Cic. ad Att. Ill 17, 1). Beide
Appii erschienen dann als Klager in dem Process
des Milo 702 = 52 (Ascon. Milon. p. 29f. 34);
der altere fuhrte namentlich das Wort (ebd. p. 34.

36. 48) und wird der gewesen sein, der die An-
nahme der gesetzmassigen Belohnnng verweigerte,

weil er nur seinen Oheim hatte rachen wollen

(ebd. p. 48). Vermutlich war er es auch, der im
J. 704 = 50 die Truppen aus Gallien herbeifflhrte,

die dem Caesar von Pompeius zur Verfiigung ge-
stellt worden waren und jetzt fiir den Parther-

krieg zuruckgefordert wurden (Plut. Pomp. 57, 3."

Cic. ad Att. VII 15, 3. 20, 1 nach O. E. Schmidt
10 Briefwechsel des Cicero 127). Seine Parteistel-

lung in den folgenden Kampfen ist nicht klar er-

sichtlich. Da in die nachsten Jahre sein Aufent-

halt in Griechenland fallen muss (Suet, gramm.
10), so ist es m&glich, dass er zunachst, seinem

Oheim Appius folgend, auf seiten des Pompeius
gestanden hatte. Im J. 711 = 43 schrieb Cicero

fur ihn den Empfeblungsbrief (ad fam. XI 22) an
Decimus Brutus, wonach sich Appius zwar dem
Antonius angeschlossen haben muss, aber auch

20 mit der andern Partei Fiihlung suchte. Jeden-

falls entschied er sich zuletzt fur die Triumvirn,

denn er ist im J. 716 = 38 zum Consulat ge-

langt, ohne dass etwas uber seine Bekleidung der

niedern Amterbekannt ware (Inschriften vonHercu-
laneum s. u. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Dio XLVIII Ind. 43, 1. Zonar. X 23). Spater
verwaltete er Spanien und fuhrte dort glackliche

Kampfe , denn die Tab. triumph. Barberin. ver-

zeichnet seinen Triumph ex Hispania zum 1. Juni
30 722 = 32 (CIL 12 p. 77) und zwei Inschriften

aus Herculaneum legen ihm den Imperatortitel

bei (CIL X 1423. 1424). Die erste, jetzt unter-

gegangene von ihnen, die ihn ausserdem noch
als Vllvir epulonfum] bezeichnet, war die Bau-
inschrift des von ihm erbauten Theaters dieser

Stadt ; die zweite steht auf der Basis einer Statue,

die ihm zum Dank dafiir nach seinem Tode hier

errichtet wurde. Vielleicht gehoren ihm auch
die Mfinzen einer unbekannten Colonie, etwa einer

40 spanischen, mit der Aufschrift: Ap. Puleher pro-

oos. (Imhoof-Blumer Monnaies grecques [Am-
sterdam 1883] 231).

299) Ap, Claudius Pulcher, der leibliche Bruder

des Vorigen, fuhrte denselben Vornamen wie dieser

wahrscheinlich erst, nachdem er von seinem Oheim
Appius (Nr. 297) adoptiert worden war. Vorher

hiess er vielleicht C. Zum Unterschiede von seinem

Bruder wird er, falls nicht der Name des Adop-
tivvaters und bei jenem der des Vaters hinzuge-

50 fugt ist, entweder als Appius minor oder mit dem
Cognomen Pulcher an Stelle des Praenomens be-

zeichnet (vgl. Mommsen Rflm. Forsch. I 25,

37 und zu CIL I 619). Mit seinem Bruder (s. d.)

erhob er 702 = 52 die Anklage gegen Milo ; im
folgenden Jahre forderte er von M. Servilius das

Geld zuriick, mit dem dieser einst durch seinen

Vater C. Claudius bestochen war, zeigte sich

aber dabei eigenniitzig und ungeschickt. Auf eine

weitere Anklage gegen Servilius wegen Erpres-

60 sungen verzichtete er zu Gunsten des Q. Piiius

und wurde darauf selbst von den Verwandten des

Servilius de repetundis und von Sex. Tettius de

vi angeklagt (Cael. ad fam. Vin 8, 2f.). Spater

war er mit seinem Bruder in Griechenland, ge-

noss dort mit ihm den Unterricht des Antonius

Gnipho (Suet, gramm. 10) und vollendete als

Testamentsvollstrecker seines Oheims und Adop-
tivvaters den Umbau der kleinen Propylaeen in
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Eleusis (CIL 1 619 = III 547, vgl. Nr. 297). Spater
wird er anscheinend nicht mehr erwahnt ; wenig-
stens bleiben Identificationsversuche (s. Nr. 14)
zweifelhaft.

300) C. Claudius Pulcher, dritter Sohn des

Ap. Pulcher Nr. 293, wurde 559 = 195 Augur (Liv.

XXXIII 44, 3), leitete als Fremdenpraetor 574
= 180 die Processe wegen Giftmischerei in der
Hauptstadt (Liv. XL 37, 4. 42, 5) und gab als

Consul 577 = 177 (Fasti Cap. Chronogr. Idat. 10
Chron. pasch. Polyb. XXV 4, 1. Cic. Cael. 33.

Liv. XLI 8,1. Obsequ. 8. Cassiod.) ein Gesetz
betreffend die Stellung der Bundesgenossen (Liv.

XLI 9, 9ff.). Er erhielt Istrien all Provinz mit
neuen Truppen (a. 0. 8, 3f. 9, 3. 8), eilte auf
die Kunde von Siegen der vorjahrigen Consuln
plotzlich dorthin, liberhaufte jene mit Vorwurfen
und forderte sofortige tjbergabe von Heer und
Provinz. Auf ihre Weigerung hin musste er fiber

= 167 war C. einer der zehn Commissare zur
Neugestaltung der Verhaltnisse in Makedonien
und Griechenland (Liv. XLV 17, 2) und reiste

dorthin ab (a. 0. 81, 9. Polyb. XXX 13, 8), ist

aber in demselben Jahre noch gestorben (Liv. XLV
44, 3).

301) C. Claudius Pulcher wird gewohnlich
ein Consul suffectus von 624 = 130 bezeichnet;
vgl. dartiber Ap. Claudius Nr, XI,

302) C. Claudius Pulcher, Sohn von Nr. 295
(iiber seine Herkunft vgl. Fasti Cap. Cic. Verr.
II 122; off. II 57). Er bekleidete zuerst die

Quaestur und nach dieser um 650 = 104 das Aint
eines Miinzmeisters entgegen dem spateren Ge-
brauch (Elogium XXXIII CIL 12 p. 200 = VI
31586. Mommsen Miinzwesen 562 nr. 178;
St.-R. II 601, 1). 654 = 100 nahm er am Kampfe
gegen Saturnmus und Glaucia teil (C. Claudius
Cic. Rabir. 21); vielleicht ist er der bei dieser

Aquileia nach Rom zuriickkehren und marschierte 20 Gelegenheit von Oros. V 17, 9 erwahnte C. , da.

nun erst der Ordnung gemass mit dem neuen
Heere in Istrien ein, wo er das tapfer verteidigte

Nesactium durch Ableitung des schlitzenden Flusses
gewann, noch weitere Stadte einnahm und das
ganze Volk zur Unterwerfung zwang (a. 0. 10,
5—11, 9). Hierauf nach Ligurien berufen, erfocht

er auch dort am Flusse Scultenna einen grossen
Sieg und kehrte mit Ruhm bedeckt, nachdem er

so zwei Volksstamme iiberwunden hatte, heim

sem Praenomen leicht in den Hss. ausfallen

konnte. 655 = 99 war er curulischer Aedil und
gab als solcher Spiele, die sich durch eine bis

dahin unerhSrte Pracht auszeichneten; die glan-

zende Ausstattung der Biihne mit Kunstwerken
und das erste Auftreten von Elefanten bei den
Tierhetzen wird mehrfaeh erwahnt (Elog. Cic.

Verr. IV 6. 133; har. resp. 26; 'off. II 57. Val.

Max. II 4, 6. Licinian. p. 38 Bonn. Plin. n. h.
(a. 0. 12, 2. 7—10); er triumphierte de Histre[is] 30 VIII 19. XXXV 23, vielleicht auch XXI 6,
et Liguribus (a. 0. 13, 6—8. Acta tr. CIL 12

p. 48 und 341). Nach Abhaltung der Wahlen
wurde ihm das Commando erneuert ; er ging so-

fort in die Provinz zurttck, um den Ligurern AIu-

tina zu entreissen, das sie inzwischen genommen
hatten (Liv. XLI 14, 8. 6. 16, 7—9); es folgte

eine weitere Erhebung, die zu unterdriicken C.
mit verstarkten Streitkraften von Parma aus in

Ligurien eindrang, doch er wurde zuriickgerufen,

P. Claudius Pulcher (iberliefert ist). Im Laufe
der folgenden Jahre war er index qfuaestionis}

veneficiis (Elogium) und 659 = 95 Praetor, als

welcher er die Repetundenprocesse leitete (Elog.)

und gemass einem besonderen Senatsbeschluss.

eine Revision der Verfassung von Halaesa in Si-

cilian vornalim (Cic. Verr. II 122). In der nach-
sten Zeit curator viis stemundis (Elbg.j, gelangte-

er 662 = 92 zum Consulat (Fasti Cap. Elog.
um sich bei Mutina mit den Heeren der beiden 40 Inschr. von Samothrake CIL I 578 = III 713
Consuln zu vereinigen (a. 0. 17, 6. 9. 18, 1. 5f.)

und k&mpfte wahrscheinlich weiterhin unter deren
Oberbefehl (unsicher wegen einer Lucke im Text
des Liv.). Wegen seiner Kriegserfahrung wurde
er 583 = 171 als Tribunus militum dem Consul
P. Licinius Crassus gegen Perseus zur Seite ge-

stellt (Liv. XLII 49, 8). 585 = 169 gelangte er

zur Censur mit Ti, Sempronius Gracchus (Fasti

Cap. Liv. XLIH 14, Iff.). Infolge ihrer grossen
Strenge (Liv. XLIV 16, 8. XLV 15, 8f.) erhob 50 adferebat
der Volkstribun P. Rutilius gegen sie eine An-

~"~"

klage auf Hochverrat ; vielleicht ware C. vom Volke
verurteilt worden, wenn nicht die Erklarung des
beliebteren Gracchus, er werde das Schicksal seines

Amtsgenossen teilen, seine Freisprechung herbei-

gefuhrt hatte (Liv. XLIH 16. 1—16. Cic. rep.

VI 2 [bei Gell. VII 16, 11}. Val. Max. VI 5, 3.

Fest. p. 285). Nur wegen der Stellung der Frei-

gelassenen gerieten die beiden Censoren in einen

Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cic. Cael. 33.

Obsequ. 53. Cassiod.); er war damals bereits bei

Jahren und scheint sehr bald danach gestorben
zu sein (vgl. Borghesi Oeuvres II 177), doch
bezieht sich jedenfalls auf seine Amtsfiihrung Cic.

de leg. Ill 42 (vgl. Nr. 11). Cicero (Brut. 166}
urteilt iiber ihn: Etui propter summam nokili-

tatem et singularem potentiam magnus (rat,

tamen etiam eloquentiae quondam mediocritatem

303) C. Claudius Pulcher, zweiter Sohn von
Nr. 296, war 696 = 58 Legat Caesars (Cic. Sest.

41). Im J. 697 = 57 spricht Cicero von P. Clo-

dius, als ob er mit diesem Bruder — denn der
andere kann nicht in Betracht kommen — in

Unfrieden lebte und ihm Nachstellungen bereitete

(de domo 118, vgl. 26 1, doch im folgenden Jahre,

als C. Praetor war, verhinderte er gemeinsam mit
Publius die Entfernung der Gesetztafel betreffend

Zwist, da sich C. den strengen Massregeln des 60 CicerosVerbannung vom Capitol (DioXXXIX 21 ,2 1.

Gracchus widersetzte. Bei dem schliesslichen Aus^
gleich erreichte dieser ziemlich das, was er er-

strebt hatte, dass namlich thatsachlich die Frei-

gelassenen ihres Stimmrechts verlustig gingen
(Liv. XLV 15, 3-7

; vgl. Cic. de inv. 1 48. Mom m-
sen St.-R. Ill 438; ungenau ist Auct. de vir. ill,

57, 3, der diese Anordnnngen mit der Anklage
gegen die Censoren in Verbindung bringt). 587

Im J. 699 = 55 verwaltete er die Provinz Asien
(Inschriften von Pergamon II 409. Cistophoren
von Ephesos, Pergamon, Tralles, Pinder Cisto-

phoren 569f. CIL I 522); er wollte sich fur das
nachste Jahr urns Consulat bewerben und des-

wegen zur Plebs ubergehen, mochte aber die Pro-
vinz nicht verlassen und trat daher von der Be-
werbung zuruck (Cic. Scaur. 33ff. Ascon. z. d. St.
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d. 22f. Schol. Bob. p. 374 Or., vgl. Mommsen
Rom. Forsch. I 125; bei Cic, ad Att. IV 15, 2

bessere Lesart rhetor Clodius [vgl. Clodius] wie

praetor Clodius). Nach seiner Rlickkehr wurde

er von M. Servilius angeklagt und wahrschein-

lich verurteilt, obgleich er den Anklager bestach

;

er scheint im J. 702 = 52 und noch langer in

der Verbannung gelebt zu haben, vielleicht sogar

noch 711 = 43 (Cael. ad fam. VIII 8, 2. Cic. ad

Meer werfen lassen; die Strafe folgte,dem Frevel

auf dem Fusse (Cic. nat deor. II 7; div. I 29.

II 20. 71. Liv. ep. XIX. XXII 42, 9. Flor. I 18,

29. Eutrop. II 26, 1. Val. Max. I 4, 3. VIII 1

abs. 4. Suet. Tib. 2, vgl. Dio frg. 43, 32). Ihne (R.

G. 2 II 90) meint, dass diese Anekdote vielleicht

eine spate Erfindung sei; aber es entspricht ebenso

dem Geiste jener Zeit, hierin die Hauptschuld

des C. zu schen, wie dem Geiste des Consuls,

fam. XI 22, 1. Ascon." Milon. p. 29, vgl. Momm- 10 sich nach dem Beispiel seines Vaters fiber die

sen CIL 1 1 p. 182 Anm.).

304) P. Claudius Pulcher. Den Vornamen

geben Suet. Tib. 3. Plin. n. h. XV 2. Flor. I

18, 29 falsch an, namlich Appius; Plin. a. 0.

nennt C. ausserdem noch irrig Caeci nepos. Er war

vielmehr Ap. f. C. n. (Fasti Cap.) und Sohn des Ap.

Caecus Nr. 91 (Cic. div. I 29. Schol. Bob. p. 337.

Suet. Diod. XXIV 1, 5). Nach Schol. Bob. fuhrte

er zuerst den Beinamen Pulcher. Als curulischer

geheiligten Gebrauche keck hinwegzusetzen. Er

gab bald noch eine zweite Probe davon, als er

zuriickberufen nach Rom den Auftrag erhielt,

einen Dictator zu ernennen, denn er nahm dazu

einen seiner Subalternbeamten, M. Claudius Gli-

cia, der sofort abgesetzt wurde (Liv. ep. XIX.

Suet. Tib. 2, vgl. Nr. 166). Auch dies ist nur

ein Fortschreiten auf den Bahnen des Appius

Caecus, und zeigt C. als verwegenen radicalen

Aedil wird er auf einer der altesten Inschriften, 20 Neuerer. Ihm selbst wurde der Process wegen

einem Meilenstein der Via Appia, erwahnt (CIL

X 6838 mit p. 1019 und Eph. epigr. VIII 676

p. 165). Er erhielt das Consulat fur 505 = 249

{Fasti Gap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Plin. Censorin. de die nat, 17, 10) und das Com-

mando auf Sicilicn. Wenn er wirklich der Sohn

des Caecus war, muss er damals schon ein be-

jahrter Mann gewesen sein, und seine Kriegfuh-

rung, die Rom so schweren Schaden brachte, kann

Hochverrat gemacht. Polybios (I 52, 2f.) sagt

nur: fieyaXcug £i)/xtaus xai xivdvvot; xQi&eis nsgie-

jisaev; andere erzahlen, dass eine erste Anklage

durch zwei Tribunen erfolglos blieb, weil ein Ge-

witter die Volksversammlung unterbrach (Val.

Max. VIII 1 abs. 4. Schol. Bob. p. 337), dass

aber dann eine neue Klage anhangig gemacht

und C. zu einer Geldstrafe verurteilt wurde (Cic.

nat. deor. II 7; div. II 71. Schol. Bob. mit An-

nicht aus iugendlichem Leichtsinn erklart werden. 30 gabe des Strafmasses).- Eine ins J. 508 = 246

Er fand als seine Aufgabe vor, die hoehst wich

tige Belagerung von Lilybaeum fortzusetzen; statt

dessen entschloss er sich, mit seiner Flotte die

karthagische, die im Hafen von Drepana lag, zu

iiberfallen. Der feindliche Admiral Atarbas zog

schleunigst seine Schiffe aus dem Hafen heraus,

in den die ROmer schon einfuhren; daraufhin

mussten auch diese wieder die hohe See zu ge-

winnen suchen, kamen dabei in Verwirrung, wur

verlegte Anekdote (vgl. Nr. 382) hat seinen Tod

zur Voraussetzung; deshalb ist von Neuercn ver-

mutet worden, dass er durch eigene Hand endigte.

Er wird noch in modernen Werken verschieden

beurteilt, wie manche andere historische PersSn-

lichkeit, die ein hohes Spiel mit einem kuhnen

Wurf entscheiden wollte und es verlor.

305) P. Claudius Pulcher, zweiter Sohn von

Nr. 293, war curulischer Aedil 565 = 189 (Liv.

den nach der Kiiste hin gedrangt und mussten 40 XXXVI11
J35,

5; zu PHn. n. h,.^XX^6 vgl.

die Schlacht in der ungiinstigsten Stellung an- " ~

nehmen. Dazu kam noch die Uberlegenheit der

Karthager im Manovrieren zur See, und so war

die Entscheidung keinen Augenblick fraglich. Das

erkannte der Consul, gab das Zeichen zur Flucht

und entkam mit 30 Schiffen, wahrend 93 dem
Feinde in die Hande fielen. Dies ist der Berieht

des Polybios I 49, 3—51, 12, an den man sich

zu halten hat; die iibrigen Darstellungen der

Nr. 302), Praetor ohne Zweifel 567 = 187 (vgl.

Nr. 294) und bewarb sich 569 = 185 um das

Consulat fur das nachste Jahr. Dank der nach-

drucklichen Unterstiitzung durch seinen Bruder

Appius (Nr. 294), der es damals inne hatte,

wurde er wider Erwarten gewahlt (Elog. XXII
CIL 12 p. 200 = VI 31586. Liv. XXXIX 32, 5.

10—13. 33, 1. 52, 4f. Cic. Brut. 60. Fasti Cap.

Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.). Er er-

Sehlacht sind ungenau (Diod. XXP7 1, 5. Zonar. 50 hielt zusammen mit seinem Collegen Ligurien als

Vni 15. Liv. ep. XIX. Flor. 1 18, 29. Eutrop. II

26. 1. Oros. IV 10, 3. Frontin. strat. IT 13, 9.

Schol. Bob. p. 337) und geben besonders auch die

Verluste iibertrieben an (vgl. Niebuhr R. G. Ill

714. Neuling De belli Punici primi scriptorum

fontibus [Gottingen 1875] 49f. Meltzer Gesch.

d. Karthager n 581). Dass man in Rom den

Feldherrn verantwortlich machte fur diese furclit-

bare Niederlage, die mit einem Schlage das Er-

Provinz; irgendwelche bemerkenswerten Erfolge

erzielten sie nicht (Liv. XXXIX 38, 1. 44, 11.

45, 3). In einem unbekannten Jahre vor seinem

Consulat hatte C. die Colonie Cales durch neue

Colonisten verstarkt (Elog.); nach ihm fuhrte er

573 = 181 als Triumvir solche nach Graviscae

in Etrurien (Elog. Liv. XL 29,,2). Auf ihn kann

sich die durch eine alte Copie'bekannte Nolaner

Inschrift CIL X 1250 beziehen: P. Claudio Pul-

gebnis langer Anstrengung veniichtete, war be- 60 cro cos. patrono. [Munzer.]

rechtigt und naturlich. Diodor. XXIV 3 giebt

cine Schilderung seines Hochmutes und seiner

Harte gegen Untcrgebene. Die verbreitete rSmische

Darstellung misst aber weniger diesen Eigenschaf-

ten, als seiner Gottlosigkeit die Schnld an dem

Ungliick bei: als die heiligen Hiihner vor der

Schlacht nicht fressen wollten, habe C. mit den

Worten id biberent quando esse nollent sie ins

306) P. Claudius Pulcher (CIL VI 1282) s.

unter Clodius.
307) Claudins Pyrrhicus, Trierach der libur-

nischen Schiffe in Corsica, im J. 69 n. Chr. auf

Befehl des Procurators Pacarius Decumus getotet,

Tac. hist. II 16, [Stein.]

308) Q. Claudius Quadrigarius, rOmischer Hi-

storiker, lebte nach VelleiusII 9, 4 gleichzeitig mit
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Sisenna und Valerius Antias in der sullanischen
Zeit. Den patricischen Claudiern gehort er ohne
Zweifel nicht an, wie schon der Beiname Quadriga-
rius lehrt, der ihm vielleicht erst spater zur Unter-
scheidung beigelegt worden ist (M o m m s e n EOm
Forsch. II 426). Die Zeitangabe des Velleius wird
bestatigt und zugleich naher begrenzt durch die
Reste seines Werkes; die letzten Bticher behan-
delten den sullanischen Burgerkrieg, vielleicht auch
den Kampf gegen Sertorms (79—72 v. Chr.), folg-
lich hat er erst nach dieser Zeit sein Werk voll-
endet und ragt noch in das ciceronisehe Zeitalter
hineii).

Sein Werk, rftmische Geschichte, wird meist
annates, aber auch historiae genannt und zahlte
mindestens 23 Biicher. Zum Unterschiede von
andern Historikern begann er erst mit dem gal-
lischen Brande (390 v. Chr.), vermutlich weil er
erst seit dieser Zeit eine Darstellung der romischen
Geschichte flir mOglich hielt, da die alteren Auf-
zeichnungen durch die GalHer vernichtet seien
(vgl. Liv. VI 1. Pint. Num. 1). Das 1. Buch
ging etwa bis zum Ende des grossen Samniter-
krieges (304 v. Chr.), im 3.-6. Buche wurde der
pyrrhische und die beiden punischen, im 7. die
makedonischen Kriege erzahlt, im 8. der achaeische,
im 9. der numantinische, im 13. die Riickkehr des
Metellus (99 v. Chr.), im 18. und 19. etwa die
Ereignisse der J. 90—80 v. Chr. -Man sieht, das
Frthere war kurz erzahlt, und je mehr der Schrift-
steller sich seiner Zeit naherte, desto ausfuhrlicher
ward er.

Die Darstellung war annalistisch (frg. 12. 28);
im iibrigen entsprach sie dem Geschmack der
Zeit. Ohne Zweifel war Quadrigarius Rhetor, hat
griechische Muster studiert und sich bemiiht,
diesen Beispielen zu folgen. Daher hat er seinen
oft durftigen Stoff durch allerlei Zuthaten zu be-
leben gesucht. Wir flnden Reden und Briefe ein-
gelegt (frg. 40. 89. 93), Heldenthaten

, wie die
beriihmten Zweikampfe des Manlius Torquatus und
Valerius Corvinus (frg. 10. 12; vgl. frg. 42), Anek-
doten, wie die Geschichte vom Arzte des Pyrrhos,
der sich erbietet, seinen Herrn zu vergiften (frg. 40;
vgl. frg. 80), Ortsbeschreibungen, Antiquarisches
u. dgl. (frg. 29. 31. 91). Dem gleichen Streben
entspnngen die gelegentlichen Cbertreibungen und
Zusatze (frg. 62. 63), die seinem Rufe so sehr
geschadet haben. Sein Stil war einfach und klar;
er liebte kurze parataktische Satze.

Er gehort nicht zu den angesehensten Schrift-
stellem der rCmischen Litteratur und ist bald
vergessen worden; in neuerer Zeit ist mehr von
ihm die Rede gewesen als bei den Alten. Cicero
streift ihn kurz (als Glodius de leg. I 6); dann
hat ihn Livius benutzt. Er nennt ihn nur Clau-
dius ohne BeiDamen, und deshalb bat Nissen
(Krit. Unters. 39) mit Unrecht gemeint. der livia-
nische C. sei von Quadrigarius verschieden. Seit
dem 6. Buche und dann in den sog. annalistischen
Partien der Biicher 31-45 und weiter bei Orosius
finden wir seine deutlichen Spuren. Schon Nissen
hat ubrigens treffend bemerkt, dass in diesen
Biichern eine Scheidung der clandischen Stucke
von dem aus andern, verwandten Schriftstellern
Entlehnten unmoglich ist; denn Livius hat ihn
und die iibrigen Annalisten nicht wOrtlich aus-
geschrieben, sondern bearbeitet, erweitert und ver-
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schonert {vgl. frg. 10. 12 mit Liv. VII 9. 25).
Der Versuch Ungcrs, die claudischen Elements
aus Livius herauszuschiilen , ist ganz hinfallig
Soltau (Philol. N. F. VI 664f.) hat ihn mit
Recht bekampft, ist aber selbst ebensowenig zu
annehmbaren Resultaten gelangt. Die Benutzung
des C. durch Dionys ist mehr als zweifelhaft;
spater nennt ihn Seneca einmal (de benef. Ill
23, 2), vielleicht durch Vermittelung einer Anek-

10 dotensammlung. Liebhaber fand unser Schrift-
steller erst in der hadrianischen Epoche; dem
Gellius verdanken wir die meisten grOsseren Frag-
mente, Fronto epist. I 1 (p. 114Naber) lobt ihn,
und die Grammatiker haben seine Archaismen
aufgezeichnet. Schade, dass sie uns nicht mehr
geben; hatten wir ihn ganz oder in grOsseren
Stucken, so wiirde unser Orteil iiber die romi-
schen Annalen, besonders iiber Livius, sehr an
Sicherheit gewinnen; denn er schrieb vor der Zeit,

20 die der rCmischen Geschichtschreibung die schlimm-
sten Falschungen eingebracht hat.

Es ist noch zu erOrtern, in wie weit einige
Zeugnisse, in denen ein Historiker C. genannt
wird, auf Claudius Quadrigarius zu heziehen seien
oder nicht. Livius citiert zweimal (XXV 39, 12.
XXXV 14, 5) einen C, der die griechischen An-
nalen des Acilius (Bd. I S. 251) ins Lateinische
iibersetzt habe. Nissen a. O. Mommsen (RSm.
Forscb. II 426) und Teuffel-Schwabe nehmen

30 an, dass dieser C. kein anderer sei, als der sonst
von Livius benutzte Annalist, also Quadrigarius.
Dieser wiirde also das acilische Werk vom galli-
schen Brande ab unter Weglassung des ersten
Teiles iibersetzt oder bearbeitet und bis auf seine
Zeit fortgesetzt haben. Dies ist moglich; aber
nach den Worten des Livius, der diesen C. offen-
bar yon einem andern unterscheidet, ist es wahr-
scheinlicher, dass wir es hier mit einem andern
Werk und einem andern Verfasser zu thun haben

40 (H. Peter Rell. CCLXXXXVII). Von diesem
acihanischen C. vermutet Soltau (Quellen des
Liv. i. d. 3. Dekade und Philol. LVI [N. F. X]
418ff.), dass Livius ihn in der Geschichte der
spanischen Kriege stark benutzt habe. Von
einem andern gleichnamigen Schriftsteller Clo-
dius citiert Plutarch Num. 1 ein Werk Beyxoe
XQovwv. Hier war auf die Unsicherheit der
alteren rCmischen t'berlieferung hingewiesen und
u. a. die auch von Cicero de rep. II 28 wider-

50 legte Meinung bekampft, dass Numa ein Schuler
des Pythagoras gewesen sei. Niebuhr und
Schwegler haben dies Werk mit den An-
nalen des Claudius Quadrigarius zusammenge-
worfen, aber mit Unrecht; andere denken an Clo-
dius Licinus als Verfasser. Wahrscheinlich handelt
es sich um eine besondere Schrift, die sich etwa
mit der Widerlegung chronologischer Irrtumer be-
fasste (Peter Rell, CCC). Endlich citiert Appkn
Kelt. 1 p. 14 Mendelss. einen Paulus Claudius iv

60 ZQovixaTs owra&oiv iiber ein Ereignis der cim-
brischen Kriege. Dem Citate nach war dies eine
Chronographie, ein kurzer Abriss der Geschichte.
Sie mit den Annalen des Claudius Quadrigarius
oder auch, wie von Peter geschieht, mit dem
eley/og des Clodius zusammenzuwerfen , liegt
kein Grand vor. Schliesslich sei noch die Vermu-
tung G. F. Ungers (a. O. 11) erwahnt, der zwar
sowohl den ekeyxos wie die (jbersetzung des Acilius
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als besondere Werke anerkennt, sie aber beide

dem Quadrigarius zuschreibt, der demnach drei

Werke, zuerst die Ubersetzung des Acilius, dann

die eigenen Annalen, endlich als reifste Frucht

den k'Xeyxoe xqovcov hervorbrachte. Auch diese

Meinung ist wenig begriindet. Der Name Claudius

war in Rom in alien Standen so ausserordentlich

gemein, dass es in einem Zeitraum von 150 Jahren

sehr wohl drei, vier und auch mehr historische

fiihrte. Er gehorte ohne Zweifel der Familie der

Claudii Pompeiani an, wahrscheinlich als Nach-
komme (Enkel?) des Claudius Pompeianus Quin-

tianus (Nr. 284), aus dessen Ehe mit der Tochter

des Kaisers Verus und der Lucilla Augusta. So

zahlte er drei Kaiser (Pius, Marcus und Verus)

unter seine Ahnen (vgl. die Stammtafel zu Nr. 348).

Auch seine Namen (L. Aurelius) weisen auf die

Abkunft von Verus nin (vgl. Borghesi Oeuvres

Schriftsteller dieses Namens gegeben haben kann. 10 V 444). Der campanischen Inschrift CIL X 3850

Es liegt durchaus kein Grand vor, sie alle unter

einen Hut zu bringen.

Litteratur: Giesebrecht Q. Claudius Quadri-

garius, Prenzlaul831. Peter Vet. historic. Rom.
rell. CCLXXXVn. 205f. Nissen Krit. Untersueh.

39f. 91f. Mommsen Rom. Forsch. II 426. Unger
Philol. Supplem. Ill 2, 4ff. Teuffel-Schwabe
Geschichte d. rSm. Litt.S 256f. Schanz Rem.
Litt.-Gesch. I 157. [Niese.]

= Dessau 1181 zufolge war er triumvir mone-
Mis a(uro) afrgento) afere) f(lando) fferiundo),

quaestor eandid(atus), praet. (demnach Patricier,

vgl. Mommsen St.-R. 13 555), cos. (ord. im J. 235

mit Cn. Claudius Severus, gleiehfalls einem Nach-

kommen des Marcus [CIL VI 2001. 2009. Le Bas
III 2215 etc.]), pontifex. [Groag.]

811) Tib. Cl(audius) Quintilianus, Procurator

des Kaisers Antoninus Pius in Dakien im J. 157,

309) Ti. Claudius Ti. f. Pal(atina) Quar- 20 CIL HI 836. Ein Mann gleichen Namens CIL

tinus, tribfunus) mil(itum) legfionis) III Cyre- HI 4790.

naeicae, adlectus ab divo Traianfo) Parthico

(98

—

117 ii. Chr.) in splendidissimfiim) ordi-

nfem), qfuaestor) ur[b]an(us), [curijo^i so diirfte

vielleicht eher zu erganzen sein als [VII vir

epuljo, wieRenier vorschlug), aed. pleb., prae-

tor, leg(atus) pro pr(aetoreJ provinc. Asiae, leg.

divi Traiani Parthie. et imp. Caes. Traiani

Hadriani Aug. (117—138) [iuridijefus) prov,

312) C. Cl[a]udhis, Recti f(ilius), An(iensis)

Rectus, praef(ectus) fabr(um), proefuratorj mo-
netae, fiamen provinciae Hispaniae citer(ioris),

CIL II 4206, Inschrift aus Tarraco. [Stein.]

313) Claudius Restitutus , Senator, vir exer-

citatus et vigilans et quamlibet subitis paratus,

sprach im Process des Caecilius Classicus (99

n. Chr.) fiir die Angeklagten gegen den jungeren

Hispan. eiterior. Tarra[eon(ensis)j (in dieser 30 Plinius (Plin. epist. Ill 9, 16). Er ist wohl auch

Stellung erliess er am 7. October 119 ein Schreiben

an die LT viri von Poinpaelo, CIL II 2959), [prae--

pfositus)?] iussu imp. Hadriani Aug. [leg. II

Traian.] fortfi) et III Cyre[naic] .... (vgl.

Trommsdorff Quaest. duae ad hist. leg. Ro-

manar. spect., Diss. Lpzg. 1896, 86ff. ; vielleicht

commandierte C. diese beiden Legionen im J. 123,

als ein Partherkrieg auszubrechen drohte, s. Bd. I

S. 505). Die bisher aufgezahlten Amter enthalt

der Restitutus, an welehen Plinius den Brief VI
17 richtete. Da er diesem Schreiben zufolge In-

teresse fiir Litteratur hatte, wird man ihn viel-

leicht mit einem GOnner Martials identificieren

diirfen, dem beredten (faeundus) Rechtsanwalt

Restitutus, zu dessen Geburtstag (1. October 97?)
der Dichter das Epigramm X 87 schrieb. [Groag.]

314) M. Claudius Q. f. Quir(ina) Restitutus,

praeffectusj coh(ortisj I Oaetulorum, tribfunus)

eine unvollstandige Inschrift aus Lugudunum fCIL 40 leg(ionis) VII Oeminae, procurator) Augfusii)

XIII 1802), die dem C. moglicherweise als Legaten

der Lugudunensis gesetzt wurde (vgl. Renier zu

Spon Recherche^ 1857, 106f.). Spater wurde

C. Consul suffectus unter Hadrian, und zwar wahr-

scheinlich im J. 130 (19. Marz) mit [Cajssius

Agri[ppa?] (CIL VI 2083 Acta Arv.; allerdings

ist vom Namen nur Quarti . . . erhalten). Im
J. 134 (16. Oct.) war er Legat von Germania
superior (CIL III Suppl. p. 1979 dipl. L). Ein

ad putandas rationes Syriae civitatium, ludi

mahttini, dioeceseos regionis ffadrumetinae et

Thevestinm, CIL VIH 7039 (Cirta). [Stein.]

315) C. Atilius us Iulianus CI. R[u-

fijnus, s. Atilius (Bd. II S. 2083 Nr. 40).

316) Claudius Rufus
,

gehorte zu den hoch-

gestellten Mannern, die von Kaiser Severus nach

dem Siege iiber Clodius Albinus (197 n. Chr.)

getotet wurden (Hist. Aug. Sev. 13, 1). Inschrift-

Rescript des Kaisers Hadrian an ihn wird citiert 50 lich bezeugt ist die Athletenfamilie der Claudii
T

_'l_' TV* "VT 17TTT -t O 1 Ct IT. ^,11 ^1 ™"Ui- I *4- ifnf* nno VmTn^in irt\T\ A an an Ulnar o«pmtpt/i «i«»/hii-
von Ulpian. Dig. XLVIII 18, 1, 2. Vielleicht ist

er auch identisch mit dem Senator Quartinus,

der am 15. October 138 einer Senatssitzung bei-

wohnte (S. C. de nundinis saltus Beguensis CLL
Vni 270 = Suppl. 11451. vgl. Hirschfeld zu

CIL Xlll 1802). Ein Claudius Quartinus. kaum
der Namlicbe, wird als Eponymos von Aizanoi in

Phrygien auf einer Miinze dieser Stadt genannt,

die zwischen 139 und 161 gepragt ist (Mionnet
IV 212 nr. 106).

310) Ti. Claudius Quintianus, Consul des J. 235

n. Chr. Sein Name lautet L. Ti. Claudius Aure-

lius Quir(ina) Quintianus in der Inschrift CIL
X 3850; in den Datierungen nach seinem Con-

sulat wird er Ti. Claudius Quintianus oder nur

Quintianus genannt, doch lasst die Aftgabe IIopi-

jitjiavo; xai Kwxiavos in den Fasti Graeci XIII

vermuten, dass er auch das Cognomen Pompeianus

RuA aus Smyrna, von denen einer eyerexo yevovs

vjiaxixwv (IGI 1107. 956. Dittenberger-Pur-
gold Inschr. v. Olympia nr. 54. 55). [Groag.]

317) Ap. Claudius Rufus, altester Sohn des

Ap. Claudius Caecus Nr. 91 (Acta triumph. Veil.

I 14, 7), war Consul im J. 486 = 268(Chronogr.

Russo; Idat. Rufo; Chron. pasch. 'Povqpov; Veil,

a. O. Ap. Claudius), schlug einen Aufstand in

Picenum nieder und triumphierte daher de Pei-

60 cen[tibus] (Acta triumph. Eutrop. II 16 , vgl.

Liv. ep. XV. Flor. I 14). [Munzer.]

318) Ti. Clfaudius) Ruf[us?], procurator)

Au[g(itsH)] von Pannonia superior, CIL HI 4046

(Poetovio). Wahrscheinlich identisch mit ihm ist

der Ti. Claudius Rufus, der im J. 153 n. Chr.

Praefect der ala II Flfavia) (miliaria) p(ia)

f(iMis) in Noricom war, CIL III Suppl. p. 1988,

dipl. LXIV. Vgl. auch Nr. 319.
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319) [Ti. CJlaudius Ti.

f. Pal(atina) [Bu]fm
Stathus Macedo, CIL VI 31703. Er scheint nahe
verwandt zu sein mit Ti. Claudius Secundinus
L. Statius Macedo (Nr. 336) und ebenso mit den
Caeserniern. Vgl. auch. Nr. 318. [Stein.]

320) Claudius Eutilius Namatianus s. Na-
matianus.

821) Ap. Claudius Sabinus Inregillensis, nacli
den Fasti Cap. zum J. 303 = 451 M. f. (vgl.
Nr. 24); fiber seine Einwanderung, sein ursprfing-
liches Praenomen (Von alien andern Berichten
ganz abweichend Tixog Klavdiog bei Dionys V
40, 3) und Nomen und seine Cognomina s. o.
S. 2663. Das Elogium dieses ersten Appius (CIL
12 p. 199 nr. XXXI = VI 1279) bezeichnet ihn
als qCuaestorJ urb(anus), weil es einen Cursus
honorum geben wollte und weil damals nur die
Quaestur neben dem Consulat existierte. Dieses
letztere Amt bekleidete Appius 259 = 495 mit
P. Servilius Priscus (Elog. Chronogr. Idat. Chron.
pasch. Liv. II 21, 5. Cassiod. Dionys. VI 23, 1).
In den Berichten des Livius (daraus Val. Max.
IX 3, 6) und Dionysios Tiber dieses Jahr tragt
er bereits alle die Zuge, die fur das typische
Bild des Claudiers charakteristisch sind. Die Ge-
schichte der ersten Secession gab willkommene
Gelegenheit, dieses Bild im einzelnen auszumalen,
und die Schatten wurden noch verstarkt, indem
man im Gegensatz zu Appius seinen Collegen als
mild und der Plebs geneigt hinstellte. Was mit
diesen Erzahlungen zusammenhangt, entbehrtjedes
geschichtlichen Wertes, z. B. die Nachricht, dass
Appius ire J. 260 = 494 beinahe zum Dictator
gewahlt worden ware (Liv. II 29, 9. 30, 2. Dio-
nys. VI 37, 2). Dieselbe Eolle des Volksfeindes
spielt Appius namentlich bei Dionys zu wieder-
holtenmalen, schon vor seinem Consulat im J. 258
= 496 (V 6G, 1), dann nach der Secession 261
= 493 (VI 59, 1) , bei der Hungersnot von 262
= 492 (VII 15, 3) und beim Processe Coriolans
263 = 491 (VII 47. 2, daraus Plut. Coriol. 19, 3).
Spater erscheint er dagegen als Vermittler zwi-
schen den streitenden Parteien, bei Dionys (VIII
63, Iff. 75, 3) im J. 268 = 486 und bei Livius
(II 44, 2ff.) im J. 274 = 480. Alle diese Nach-
richten sind als reine Erflndungen zu verwerfen.
Uber die Angabe des Plin. n. h. XXXV 12 s
unter Nr. 296.

322) C. Claudius Sabinus Inregillensis, Ap.
f.

(Liv. Ill 15, 1), Consul 294 = 460. Weiter ist
uber ihn nichts mit Sicherheit bekannt. Er mag
oin Sohn des altesten bekannten Appius Nr. 321 und
Bruder des Decemvirs Appius gewesen sein. Die
spaten und schlechten Berichte, die bei Livius und
Dionys zu Grunde liegen und den Decemvir zum
jungen Mamie und Sohne des Consuls von 283= 471 machen

, mit dem er vielmehr identisch
ist, geben C. als Oheim des Decemvirs aus; Dionvs
nennt ihn gar einmal in einer Rede (X 30j Sohn
des Consuls von 283 = 471, so dass'immer nur
ein Verwandtschaftsverhaltnis in unseren Quellen
richtig angegeben ist. Bei Diodor XI 85. 1 fuhrt
C. den Beinamen 'Prjyd/.og, -was nur entstellt sein
dtirfte aus 'Ptjyd/.ar6g , dem Beinamen des De-
cemvirs Appius bei Diod. XII 23. 1: beim Chro-
nogr. heisst er Inregillensis, bei Dionvs X 9,
Idat. und Chron. pasch. Sabinus (fiber diese Cog-
nomina vgl. oben S. 2663). In das durch die

angefiihrten Stellen bezeugte Consulat des C. flel

der Uberfall des Capitols durch Appius Herdonius;
die jungere Annalistik benutzte gern die Gelegen-
heit, den Consul in der gewohnten Weise als Ver-
treter des starren Patriciats zu zeichnen. Bei
Livius kommt dieses Bestreben nicht so zur Gel-
tung, weil er den C. hinter seinen volksfreund-
lichen Amtsgenossen L. Valerius und nach dessen
Tode L. Cincinnatus zuriicktreten lasst (III 18, 5.

10 19, 1. 20, 1. 21, 7), aber Dionys zeigt den C. von
der ersten Einfuhrung als sfiyvtov to tiqos rovg Sn-
fiozixove exorra /uaog 8ia TiQoyovarv (X 9) an durch
sein ganzes Consulat hindurch und in den nach-
sten Jahren bei dem Antrag auf Vermehrung der
Tribunenstellen (297 = 457) und bei der Beratung
fiber die lex leilia de Aventino publicando stets
als erbittertsten Gegner der popularen Interessen
(X 12. 13. 15—17. 30. 32). Dagegen schien in
der Darstellung des Decemvirats die Personlich-

20 keit des C. den spaten Annalisten wohl verwend-
bar, um die Widerspruche zu mildern, die sich
hier in Betreff der Eolle der Claudier ausgebildet
hatten. In der Zeichnung des Decemvirs Appius
waren die conventionellen Zlige des Hochmuts
und des Hasses gegen die Plebs so dick aufge-
tragen, dass ihm gegen uber sein angeblicher Oheim
C. als der reifere und sanftere Vermittler darge-
stellt werden durfte, der vergeblich den Neffen
vom Pfade des Bosen zuriickzufuhren suchte und

30 schliesslich voll Kummer sich nach der alten
Heimat Eegillum zuriickzog (Liv. Ill 35, 9. 40,
2—5. 58, 1. Dionys. XI 7—14. 15. 22). Freilich
liess man ihn nicht nur nach Eom heimkehren,
um den gesturzten und angeklagten Appius vor
Gericht zu verteidigen (Liv. Ill 58, 1—5. VI 20,
3), sondern liess ihn auch seine urspriingliche
Eolle wieder aufhehmen, erst den Consuln Valerius
und Horatius gegeniiber (Liv. Ill 63, 9ff. Dionvs.
XI 49), dann im J. 309 = 445, als es sich um

40 die Zulassung der Plebeier zum Consulat handelte
(kurze Erwahnung bei Liv. IV 6, 7 und weit-
schweifige Ausmalung bei Dionys. XI 55. 56. 60).

[Miinzer.]

323) Claudius Sacerdos s. Sacerdos.
324) Ti. Claudius Sacerdos Iulianus, Consul

suffectus am 29. December 100 n. Chr. mit L.
Eoscius Aelianus Maecius Celer (CIL VI 451, hier
nur Ti. Clatidius Sacerdos), Magister der Fratres
Arvales im J. 101 (CIL VI 2074 Acta Arv.).

50 Ein Claudius Sacerdos war lykischer Bundespriester
zu Anfang der Eegierung Hadrians (vgl. Heber-
dey Opramoas 69).

325) Ti. Claudius Saethida Caelianus, Sohn
des Ti. CI. Frontinus (Nr. 155), X [vir] stlfiti-
bus/ ivdfieandis), trib(unus) milfltum) leg(ionis)
III Gal/icae, [qfitaestor)] prorinc/iaej [Sicillme
candidatus imp[(eratoru,)ij An]tonini et 'Vert
Augustforum] (161—169 n. Chr.). sodalis Ha-
drianalis, flribfunus)] ptebfis), praetfor) fidfeij-

60 comfmfissariusj]
, legatus legfionisj XI Clfau-

dinej, mtgfur] , Patron von Abellinum (CIL X
1123 = Dessau 1086 Abellinum; nach sodalis
Eadrianalis ist le . . uberliefert: vermutlich falsch
gelesen statt der beschadigten Anfangsbuchstaben
von tribunus). In Hellas war C. do/jegeig 6th

. fti'ov und 'Eilahanyrjg (Inschrift einer' Statue de=
damaligen Caesars Marcus, CIG I 1318 = Le
Bas-Foucart 319 Messene). Gemeinsam mit
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seinem Bruder Ti. CI. Frontinus Niceratus (Nr. 156)

setzte er im J. 164 dem Kaiser Verus die In-

schrift CIL III 495 (Messene).

326) Ti. Claudius Quir(ina) Saethida Cethe-

gus Frontinus, Sohn des Ti. CI. Frontinus Nice-

ratus (Nr. 156) und vermutlich der Cornelia Ce-

thegilla, Enkel des Ti. CI. Frontinus (Nr. 155),

Patron von Abellinum (CIL X 1124= Dessau
1088 Abellinum). Seiner Amme Cornelia Quetula
setzte er die Grabschrift CIL VI 16440.

[Groag.]

327) Claudius Sagitta, Praefect der ala CAu-
gusta-Qallorum) Petriana (bis torquota miliaria
civium Romanorum), fliichtet im J. 70 n. Chr.

nach Africa zu (L. Calpurnius) Piso und rat ihm
zur Erhebung gegen Vespasian, Tac. hist. IV 49.

328) Claudius Sanctus, Fuhrer von Auxilien

bei der Legio XVI in Germanien, im J. 70 n. Chr.

;

er verlor im Kampfe ein Auge, Tac. hist. IV 62.

[Stein.]

329) Claudius Sapilianus, Neife des Cereius

Maecianus, Senator zur Zeit des Kaisers Tacitus

(275—276 n. Chr.), Hist. Aug. Tac. 19, 3.

[Groag.]

330) C. Claudius C. f(ilius) C. nfepos) Sar-
dus

,
praefectus clafssis) , unbestimmt welcher,

CIL VI 3166. [Stein.]

331) Claudius Saturninus, legatus Belgicae

unter Hadrian (Fragm. Vatic. 223) , wahrschein-

lich identisch mit Ti. CI. Saturninus Nr. 334.

332) Claudius Saturninus, Praetor unter Mar-
cus und Verus (Ulp. Dig. XVII 1, 6, 7j, vermutlich

Sohn des Ti. CI. Saturninus Nr. 334. [Groag.]

333) Claudius Saturninus. In den Digesten

lustinians (XLYIII 19, 16) ist ein Fragment eines

Juristen dieses Namens aus einem liber singularis

de poenis paganorum erhalten, das fiber die ver-

schiedenen Umstande, welche auf die Strafbarkeit

einer Handlung von Einfluss sind, berichtet. Diese

nannten dieselbe Person (= Nr. 334) sind, ist

in hohem Grade wahrscheinlich , auch der Ver-

selbigung mit nr. 1 steht nichts im Wege.

4) CIL in Suppl. 7474: Ti. Claudius Satur-

ninus Leg. Aug. pr. pr. Moesiae inferioris

(= Nr. 334, wohl derselbe wie nr. 1 [2. 3]).

5) Ulp. Dig. XVII 1, 6, 7: a Claudio Saturnino
praetore fruetus inferre iussus erat et advoea-

tionibus ei idem Saturninus interdixerat. An
10 die Entscheidung des Praetors schliesst sich ein

weiterer Process, in welchem dann ein Eescript

der divi fratres ergeht. Dieser Claudius Satur-

ninus (= Nr. 332) ist der Amterfolge wegen
sicher nicht derselbe wie nr. 1. 6) Tertullian.

de cor. 7 (geschrieben 211; vgl. J. Schmidt
Eh. Mus. XLVI 81ff.) nennt einen Claudius Sa-

turninus als Verfasser einer Schrift uber die Be-

deutung und Verwendung der Kranze, die er

raehrfach benutzt (c. 10. 12. 13). 7) CIL IX
20 4127: ein II vir ittre dieundo der Aequieuli.

8_14) Private dieses Namens: CIL II 4518. Ill

1413. VI 15251. 15252. 15253. 15254. IX 5906
(s. auch Nr. 335). Fur eine Verselbigung mit
unserm Juristen lasst sich nur bei einer dieser

Perstmlichkeiten etwas anfuhren; bier allerdings

ist sie recht wahrscheinlich. Tertullian a. a. O.

fuhrt den Schriftsteller fiber die Kranze mit den

Worten ein : plura quaerentibus omnia exkibebit

praestantissimus in hac quoque materia com-
30 mentator Claudius Saturninus. Mag es auch

zweifelhaft sein, ob Tertullian der Urheber der in

den Digesten erhaltenen Fragmente eines Juristen

dieses Namens ist, jedenfalls besass er eine be-

deutende Eechtskenntnis (Euseb. hist. eccl. II 2:

xovg 'P(o[iala>v vofiove fjHQificoxoia aivdga), und es

ist also wohl moglich, dass die anderen Schriften

seines Gewahrsmannes, auf die er hindeutet. juri-

stische waren. Andrerseits ist in Betracht zu Ziehen,

dass sich in dem kleinen Bruchstiick unseres Clau-

Schrift wird nun aber im Index Florentinus dem be- 40 dius Saturninus ein Citat aus Demosthenes (XXI
kannten Venuleius (Saturninus) zugewiesen. Denk-
bar ware einmal, dass Claudius und Venuleius

Saturninus dieselbe Person waren (so Fitting,
Karlowa, Landucci, Lenel Pal. II 1207, 1);

ein siolvaivvfios hatte nichts bedenkliches, und mit
den Zeitverhaltnissen des Venuleius (er lebte unter

Pius und Marcus) Hesse sich unser Fragment in

Einklang bringen. Gegen die Verselbigung spricht

aber, dass das in den Digesten unmittelbar vor-

72) und eins aus der Ilias (XXIII 85—88) linden,

welcbe beweisen, dass der Verfasser sich auch
ausserhalb der Jurisprudenz umgethan hatte, und
dass ihm Studien antiquarischen Inbalts, wie sie

in der Schrift de corona zu Tage treten, nicht

fern lagen. Uber den zweimal in den Digesten

(XII 2, 13, 5. XXXIV 2, 19, 7) erwahnten Q. Sa-

turninus s. den Artikel.

Neuere Litteratur : Z imm e rn Gesch. d. r. Priv.-

hergehende Fragment (15) die tberschrift tragt : 50 K. I 354. Eudorff E. R.-G. I 177; Abh. Akad.

Venuleius Saturninus libro jrrimo de officio

proconsulis, und dass die Compilatoren bei auf

einander folgenden Stellen derselben Verfasser

regelmassig nicht deren Namen wiederholen, son-

dern dafiir idem setzen. Andrerseits ist die Un-
zuverliissigkeit des Index bekannt genug (Kriiger

328), um ihm ein Zusammenwerfen beider Schrift-

steller zutrauen zu diirfen. So miissen wir sie

als zwei verschiedene Juristen ansehen.

Berl. 1865, 235. Borghesi Oeuvres III 121f.

Teuffel E. Litt.-Gesch. § 360. 7. Fitting Alter

d. Schrift. rom. Juristen 17ff. Karlowa E. E.-G.

I 729f. Kriiger Quell, u. Litt. d. E. E. 180f.

Kalb Eoms Juristen n. ihrer Sprache darg. 93f.

Landucci Storia d. dir. Eom. 12 211. Proso-

pogr. Imp. Eom. I 397. [Jots.]

334) Tib. Claudius Saturninus, leg(atus) Au-
gtustij pr(oJ prfaetorej von Moesia inferior zwi-

Die Personlichkeit des Claudius Saturninus ist 60 schen 139 und 161 n. Chr. (vielleicht nicht nach

schwer festzustellen . da der Name kein seltener

ist. Er ist an folgenden Stellen nachweisbar:

1) Ulp. Vat. frg. 223: epistula divi Hadriani
quam seripsit Claudio Saturnino legato Belgicae

<= Nr. 331). 2) Marc. Dig. XX 3, 1, 2: divus

Pius Claudio Saturnino rescripsit. 3) Marc. Dig.

L 7, 5 pr. : divus Pius Claudio Saturnino et

Faustina rescripsit. Dass die unter 2 und 3 Ge-

146, vgl. Bd. I S. 2284), CIL m Suppl. 7474

Durostorum. Dieselbe PersOnlichkeit ist wohl der

Claudius Saturninus, an den Kaiser Pius zwei

Bescripte richtete (Marcian. Dig. XX 3, 1, 2. L
7, 5). Vgl. auch Nr. 331—333.

335) Ti. Claudius Saturninus , wird in fol-

gender Inschrift unbekannter Herkunft genannt:

Dis Manibus Ti. Claudi Saturnini Ti. f. YH
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vir. epulon. (CIL VI 31704 mit Anm.). Die Echt-
heit derselben wird mit Eecht bezweifelt; es ist

aber auch fraglich, ob sie auf ein antikes Vor-
bild zuriickgeht. Der CIL VI 15252 genannte
Claudius Saturninus war kaum Senator. Dagegen
gehOren die Clodii Saturnini (s. d.) trotz der ver-
schiedenen Schreibung des Gentilnamens vielleiclit

doch hieher. [Groag.]
336) Ti. Claudius Ti. fil/ius) Palfatina) Se-

345) CI. Severus, e/larissimus) vfir), in der
Inschrift eines Selaven, CIL IX 947 Aecae.

34©) Claudius Severus, Peripatetiker, Lehrer
des spateren Kaisers Marcus (Hist. Aug. Marc.
3, 3). Er ist- wohl auch der Severus, dessen
Marcus in seinen Selbstbetrachtungen gedenkt
(eig iavtov I 14; tiberliefert ist daselbst naQa zov
adskcpov jiov SsovrjQov, doch giebt der Ausdruck
aSeXtpos keineswegs zu Bedenken Anlass, wie

cundinus L. Statius_ Maeedo, pfrimus) p(ilus) lOKlebs Prosopogr. I 398 nr. 808 meint; dass hier
leg(ionis) IIII F(laviae) ffelicis), tribfunm) co-
hfortis) primfae) mgfilum), trib. eoh. XI urba-
n(ae), trib. coh. VIIIpr(actor iae), -pfrimus) ptilus)
iterum, praeffeetus) leg. II Tra(ianae) [f(ortis)],

procurator) XX her(editatium)
, proc. provin-

[e(iae)] Lugdunens(is) et Aquitanficae), [proa.]
a rationibus Aug. (des Kaisers Antoninus Pius),

praef. an[non(ae)] , CIL V 867 = Dessau 1339.
CIL XIV 2008 a. tTber die Iterierung des Primi

von C. die Rede ist, unterliegt kaum einem Zweifel,
da er sonst der einzigo von den Hist. Aug. Marc.
3, 1— 3 genannten Lehrern des Marcus ware, den
dieser nicht erwahnt hatte; auffallend ist nur,
dass Marcus von dem Peripatetiker gelernt haben
will yv&vai Qfjaoear,

c

EXfiiSiov, Kdztora, Atcova,
Bqovzov u. s. w. [bis &Qxo{iiv(ov] ; vielleicht ist jedoch
dieser Satz an die unrechte Stelle geraten und
bezieht sich auf den vorhergenannten Stoiker

pilats vgl. Mommsens Bemerkungen zu CIL V 20 Cinna Catulus). Auch CI. Severus, dem Fronto
867, jedoch ist zu erwahnen, dass hiebei doch
bisweilen beidemal die Legion genannt ist, wie
z. B. CIL X 1711 = Dessau 2695. Vielleicht
sein Sohn ist Ti. Claudius Ti. f(ilius) Pal. Secun-
dinus, der als Knabe starb, und seine Gattin
Plavia Irene, CIL VI 1605. Vgl. Hirschfeld
Philol. XXIX (1870) 32 nr. 18. Friedlander
Sittengesch. 16 17Sf. und oben Nr. 319.

[Stein

den Sulpicius Cornelianus (qui propediem oausani
apud vos dicturus est) empfiehlt (Fronto ad amic.
Ilp. 172 N.) und Cn. CI. Severus Arabianus
(Nr. '350) diirften dieselbe Person wie unser C.
sein. Als dessen Sohn ist wohl Cn. CI. Severus
(Nr. 348) zu betrachten.

347) C. Claudius Severus, leg(atus) Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) von Arabia unter Traian (Rev.

bibl. V 1890, 607; vgl. Ztschr. d. deutsch. Pa-
337) C. C[l?] Secundus (CIL IX 5428), s. 30 laestinavereins XVIII 1895, 130) im J. 110/111

Secundus. [Groag.]
338) Claudiu* Seleucus, Digest. XXXIV 0, 13.

339) Claudius Senecio, Sohn eines kaiserlichen
Freigelassenen , ungefahr gleichalterig mit dem
spateren Kaiser Otho {aduleseentuli decori werden
beide genannt), vertrauter Freund Neros, der ihn
zum Mitwisser seiner Liebe zu (Claudia) Akte
macht, Tac. ami. XIII 12 (J. 55 n. Chr.). Er
tritt spater in den Ritterstand und wird als Teil

n. Chr. (Rev. bibl. V 1896, 603. VI 1897, 295.
584. Rev. archeol. XXIX 189C, 409 nr. 135), wohl
der erste Statthalter dieser Provinz nach ihrer
Organisierung durch A. Cornelius Palma (105

—

106 n. Chr., vgl. P. Meyer Herm. XXXII 488f.).

Sein Sohn war vermutlich Cn. CI. Severus Ara-
bianus (Nr. 350).

348) Cn. Claudius Severus. a) Name. On.
Claudius Severus CIL IX 4970. Not. d. sc. 1889,

nehmer an der pisonischen Verschworang im J. 65 40 9; Cn. CI. Se . . .. CIL VIII 18068; Claudius
n. Chr. getctet, Tac. ann. XV 50. 56. 57. 70.

340) Cla(udius) Senillfus'i

)

, propositus)
sifationis) (Boiodurensis) , CIL III 5121. Die
von Hirschfeld Verw.-G. I 34,3 gegebene Auf-
lOsung der Siglen hat mehr Wahrscheinlichkeit
fur sich als die Momms en

s

procurator) rfatio-
num) sfummarum) T. Cla(udius) Set rill(us).

[Stein.]

341) Ti. Claudius Serenus c(larissinms)

Severus Dio LXXIX 5, 4. Galen. XIV 653 K.
Fv. KXavdiav EeftfjQor KalafaoaJ liest Doublet
in einer Inschrift aus Pompeiopolis in Paphla-
gonien , die dem C. als Patron dieser Stadt ge-

setzt ist (Bull. hell. XIII 1889, 305 nr. 13 =
CIG III 4154); wohl irrtiimlich statt dig (virarov),

wie die friiheren Herausgeber lasen (vgl Klebs
Prosopogr. I 398 nr. 811; die Gleichsetzung 178
der Aera von Pompeiopolis = 171 n. Chr. ist keines-

v(ir). Inschrift einer Bleirohre Not. d. scavi 1897, 50 wegs sranz sicher, vgl. Bd. I S. 645).
188 = CIL XV 7429. [Groag.] ' ' '

" ~" J

342) Ti. Claudius Servilius Geminus, Statt-
halter von Sardinien unter Nerva. Militardiplom,
datiert vom 10. October 96 n. Chr., CIL III p. 861
dipl. XVIII. Wie wir jetzt wissen (vgl. D. V ag-
lieri Not. degli scavi 1897, 280ff.) . standen
friihejtens seit Domitian wieder ritterliche Statt-
halter an der Spitze von Sardinien C. war dem-
nach procurator August i praefeetus provineiae

b) Leben. C. war vermutlich der Sohn des
CI. Severus (Nr. 346). Er heiratete eine Tochter
des Kaisers Marcus (Bull. hell. a. a. O., vgl. Dio
LXXIX 5, 4), vielleicht (Aurelia?) Fadilla (so

Klebs) oder Annia Galeria Aurelia Faustina (Bd. I

S. 2311 Nr. 119: letztere Annahrae ware gesichert,

wenn sich herausstellte , dass die unter Nr. 351
erwalmte Annia Faustina thatsachlich die Tochter
des C. war). Als seine Sohne aus dieser Ehe

Sardiniae.^ Er^st yjellek-ht identisch rait Clau- 60 diirften CI. Arabianus (Nr. 51) und Ti. Cl. Severus~~ >" ""' ProculusiNr.351)anzusehensein(vgl.auchNr.417).
C. war Pontifex (Bull. hell. a. a. O.) und zweimal
Consul, das erstemal als suffeetus vor oder in dem
J. 163 {v.-iarog wv sagt Galen. XIII 613 , viel-

leicht missbriiuchlich statt v.-ranxo;; beziiglich

der Zeitbestimmung vgl. Borghesi Oeuvres V
431. Klebs Prosopogr. 1377), das zweitemal als

ordinarius im J. 173 mit Ti. Cl. Pompeianus

dius Geminus (Nr. 164).

343) Clfaudius) Seeerianus. praefeetus veJii-

cutorum im J. 214 n. Chr., CTL VI 31338a
(datiert vom 3. Juli 214).

344) Claudius Severus, Fiihrer der Helvetier
im Kampfe gegen die Vitellianer unter (A.) Cae-
cina (Alienus) im J. 69 n. Chr., Tac. hist. I 68.

rStein.l

I
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f

1

(Nr. 282) ,
gleichfalls einem Schwiegersohne des

Marcus (s. die unter a angefiihrten Stellen). Gleich

seinem Vater lag C. dem Studium der peripate-

tischen Philosophie ob (Galen. XIV 613). Er ge-

htirte zu den GOnnern Galens , der fur ihn und
einige andere Vornehme (Sergius Paulus, Flavius

Boethus , Ceionius Barbarus) anatomische Vor-

lesungen hielt (Galen. XIV 613. 629. 647. 653
— 656). Wahrscheinlich ist er auch der Severus

avrjQ vxarog, der sich im J. 176 mit Kaiser Marcus 10
in Athen befand (Philostr. vit. soph. II 10 p. 93
Kayser). Mit griSsserem Rechte als auf L. Ca-

tilius Severus (s. d.) konnte man vielleicht auf
unseren C. -die metrische Inschrift aus Ephesos
(Anc. Greek inscr. in the Brit. Mus. Ill 188 nr. 539
= Kaibel Epigr. gr. 888 a) beziehen, welche ein

Hadrianos (wohl nicht, wie bisher angenommen
wurde, der Kaiser Hadrian) dem .Sevetus', Con-
sular, Pontifex und Patron von Ephesos, setzte.

Die Worte vom ,koniglichen Schlafgemach' (a> 20
^aoiXewv 'AQfiovlrj &&k(ijaov Jtrj^ar for' evya/j.t}j

v. 12. 13) wtirden dann in C.s Ehe mit einer

Kaisertochter ihre Erkliirung finden. Auch dass

Severus als Schwiegervater (jranje xriSeorfs) des

Ummidius Quadratus bezeichnet wird, sprache fiir

die Identificierung mit C. (s. Nr. 351). Zur
leichteren Orientierung diene die nebenstehende
Stammtafel*), deren Ansatze allerdings zum Teil

nur auf Vermutungen beruhen.

349) Cn. Claudius Severus , Consul ord. mit 30
Ti. Cl. Quintianus (Nr. 310) im J. 235 n. Chr.

(Cn. . . . [Sejverus, CIL VI 2009; Claud[ius]
Severus, Le Bas III 2215), vermutlich Sohn des

Ti. Cl. Severus Proculus (Nr. 351).

350) Cn. Claudius Severus Arabianus, Consul
ord. im J. 146 n. Chr. mit Sex. Erucius Clarus II

(Cn. Cl. Severus CIL VI 678. 1008. CIG III

5898 = IGI 1084; Arabianus CIL XV 3863 =
Ann. d. Inst. L 1878, 159), wohl Sohn des C. Cl.

Severus (Nr. 347). Sein zweites Cognomen mag 40
davon herriihren, dass er wahrend der Statthalter-

schaft seines Vaters in Arabia geboren war. Er
wird mit CT. Severus (Nr. 346) identisch sein.

351) Ti. Claudius Severus Proculus, Consul
ord. im J. 200 n. Chr. mit C. Aufidius Victo-

rinus (Ti. Claudius Severus CIL VI 1054. 2004.
XIV 252; Tib. Cl. Proculus III 8237), wohl
Sohn des Cn. Cl. Severus (Nr. 348) und Enkel
des Kaisers Marcus. Ramsav (The cities and
bishoprics of Phrygia I 1895, ~286ff. , vgl. Ster-50
rett An epigraph, journey in Asia minor 1888
nr. 46. 52—55) publiciert mehrere phrygische In-

schriften, von denen eine (nr. 127; aus dem J. 182
der Aera von Kibyra = 207/208 n. Chr.) tbeg
o<ozr)oias 'Avviag <t>avOT£ivr)s y.ai Tifisgiov Ki.av-

biov, eine andere (nr. 129; um 215 n. Chr.) vxeq

0<ozrjQt'as Zefii'jQov pcai ^avareivt]g gesetzt ist.

Ausserdem wird eine Annia Faustina in nr. 128
und eine An(n)ia Aurelia Paust(r)ina in nr. 126

(aus dem J. 217/218 n. Chr.) genannt. Mit Recb.t60

identificiert Ramsay diesen Ti. Claudius Severus

mit unserem, wahrend er die in nr. 127 und 128
erwahnte Annia Faustina (die Erbin und nach

seiner Vermutung Tochter der Faustina Ummidia
Comificia, einer Nichte des Kaisers Marcus, vgl.

a. a. O. nr. 124) fiir dessen Gemahlin halt. Docb
bleibt auch die Mogliehkeit, dass Annia Faustina

die altere Schwester des C. war, dass sie demnach
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die Comiflcia nur als Verwandte, nicht als Tochter
beerbte (vielleicht war sie mit deren Bruder Ummi-
dins Quadratus cos. 167 vermahlt, vgl. Nr. 348). An-
nia Aurelia Faustina (nr. 126. 129) wird von K am-
say fur identisch erkiart mit Annia Faustina
Augusta, der Geraahlin des Pomponius Bassus
und des Elagabal (Bd. I S. 2311 Nr. 115), wohl
der Tochter unseres C. Ein Sohn desselben diirfte
Cn. CI. Sevems (Nr/849) sein. Vgl. die Stamm-

360) Ti. CI. Sulpicius Iulianus s. unter Sul-
picius. [Groag.]

361) M. Claudius Tacitus, romischer Kaiser
von 275-276 n. Chr. I. Quellen. a) Sowie
die Geschichtsquellen fiir die zweite Halfte des
3. Jhdts. n. Chr. iiberhaupt nahezu versiegt sind,
so gilt dies besonders von der Regierungsgeschichte
des Kaisers Tacitus, die sowohl an sich, als durch
das unmittelbar vorhergehende Interregnum eine

emer Schwester dps Pi-imTnnrhiB m-rSVilf v,Q„;„i,+ v;„j-„j. t\° di j -rr . . _.
c". &einer Schwester des Commodus erzahlt. ' bezieht

sich nicht auf C.s Mutter, sondern auf Comiflcia
(vgl. Dio V p. 214 Dind.]. [Groag.]

352) C[l(audiusJ Sollemnius?] Marinus, e(la-
rissimus) p(uer), Sohn des Folgenden, Inschrift
aus Bostra, CIL m 94, Tgl. Add. p. 969 = Le
Bas-Waddington 1947f.

353) Glfaudius) Solkmnius Pacfatianus (?),
legfatus)] Augfusti) pr(o) prfaetore) von Arabien,

bietet. Der Stand unserer Kenntnisse uber diese
Regierung ist am besten gekennzeichnet durch
den Umstand, dass die Biographie in den Scrip-
tores Historiae Augustae (im folgenden citiert als
Tac, die andern Vitae als Aur., Prob. u. s. w.)
uns noch am meisten darttber Aufschluss giebt.
Was sonst noch herangezogen werden muss, Eutrop,
Victor, Eusebios-Hieronymus, Orosius. das ist alles
grossenteils aus denselben triiben Quellen ge-~sa~\ /A • 'rVri r

3 k?' / -"»"«-', giuBocuuBus hum uenseioen trurjen uueiien ge-

^L^l TT},n^JZ Vorhergehenden,20schopit, nur hefreit von den vielen verdachtigen
Inschrilt aus Bostra.. PTT, TTTOi -irrrl \AA n qko v„j.i,„j. 1 j. n • , , , ~ 6

.Inschrift aus Bostra, CIL III 94, vgl. Add. p. 969
= Le Bas-Waddington 1947f. Die Inschrift
wird ihm und seinem Sohne gesetzt von einem
Fl(avius) Severus, optio legionis III C[y]r(e-
naieae) Severianae [Alexandrianae] , also unter
der Regierung des Kaisers Severus Alexander. Aus
seinem Cognomen und dem seines Sohnes, sowie
aus der Zeitbestimmung lasst sich auf eine ver-
wandtschaftliche Beziehung zu dem Usurpator Ti

Zuthaten, von denen die Scriptores strotzen. Wenig
neues erfahren wir noch aus Zosimus und Zona-
ras, wahrend fiir chronologische Fragen einige
feste Ansatze aus den spateren lateinischen, zum
Teil auch aus den griechischen Chronographen
zu gewinnen sind. Eine ausfiihrliche Biographie
des Kaisers soil Suetonius Optatianus geschrieben
haben (Tac. 11, 7); auch wenn diese Vita iiber-
haupt jemals esistiert hat, ist ihr Verlust— schon„, j. ,„ . „

. o — ^mr"""* "• uauptjciuaiB eiisi/ien nat, 1st inr venust— scnonClaudius Marmus Pacatianus (Nr. 235) schliessen. 30 nach dem wenigen , was aus ihr citiert wird zu
[Stein.]

354) Tib. Claudius Sospis, athenischer Archon,
vgl. S os pis.

^ [
V. Schoeffer.]

355) Ti. Claudius Spiculus, decurio in der
Leibwache des Kaisers Nero (corporis custodies,
collegium Germanwum) , CIL VI 8803. Sein
voller Name findet sich auf Bleirohren aus Antium,
CIL X 6690. Identisch mit diesem scheint der
Gladiator Spiculus zu sein, den Nero reich be-
o^or,i-f ia„ nt. -NT nm j u 2 r

" ,° UCI uiiiuiiuiugisuuen rragen gewanren aie inschnl-

flS §^™^jS^1r? ^^«^.^«. « bei der kurzefBegierungsdauer des

schliessen — nicht zu beklagen. An der Echt-
heit der Urkundeu in der Hist. Aug. wii'd jetzt
allgemein und wohl mit Eecht gezweifelt. Daraus
ergiebt sich, was von der Rede (Aur. 41, 4—14)
und dem Brief des Kaisers Tacitus (Prob. 7, 3. 4)
zu halten ist.

h) Vollige Klarheit fiber Namen und Titel des
Kaisers, sowie einen wichtigen Beitrag zurLosung
der chronologischen Fragen gewahren die Inschrif-

fliehende Kaiser umkommen wollte (Suet. Nero
47), und der spiiter von dem erziirnten Volke ge-
totet wurde (Plut. Galb. 8). Vgl. Dessau Proso-
pogr.Jmp. Rom. Ill 257 nr. 579. [Stein.]

356) Ti. CI. Stasithemis, 6 xQazioro; ovvxf.n-
-riy.As, Sohn des Ti, CI. Telemachus (Nr. 364) und
der Ti. Claudia Arsasis (Nr. 404), wahrscheinlich
Vater des Ti. CI. Aur. Telemachus (Nr. 80). B enn-
dorf Reisen im siidw. Kleinasien I 67 nr. 41. 42
Sidyma.

357) CI. Stratonicus aus Aizanoi in Phry^ien,
Consul (suffectus) etwa unter Kaiser Severus, "CIG
III 3840 und Add. p. 1067 = Le Bas III 884
mit Waddingtons Anwerkung.

358) CI. Sulpicianus, unter den pueri patrimi
€t matrimi senatorum filii genannt, die den Arval-
brudern im J. 183 n. Chr. ministrierten (CIL VI
2099^Acta Arv.), vgl. den Folgenden.

359) Claudius Sulpicianus, von Kaiser Severus

Tacitus nicht gar viele giebt. Die meisten sind
in Spanien und Africa gefunden worden, s. Index
zu CIL II und VIII, sowie zu Ephem. epigr. VII-
ferner CIL III 3204. 11328. 13313. 13328. 13717
IX 2328. XII 5563. 5676 b (?). Inscr. Helv. 337.
Mitt, der Central-Comm. zur Erforsch. hist. Denkm.
XXI (1895) 98. Vgl. auch Dessau Inscriptiones
Latinae selectae I 588—591.

c) MiinzenbeiEckhelVTI496—498. Cohen
50 VI 2 219—239 (im folgenden nur nach den Num-

mern citiert). Alexandrinische Miinzen bei Mion-
net VI 483f.; Suppl. IX 132f. Poole Catalogue
of the Greek coins in Alexandria, London 1892,
312. Vgl. J. v. Kolb Numism. Ztschr. IX 123
—131. A. Missong ebd. XII 321—323.

II. Tacitus als Privatmann. a) Mame.
Vor seiner Thronbesteigung Mess er M. Claudius
Tacitus, CIL VIII Suppl. 18844; ein Mann des
gleichen Namens CIL IE 10510. Sein volW

ISjfSrSfS^ £*?*T^J^ n
r» 60 Name als Kaiser, ,ie er auf Inschriften und Miingetotet (Hist. Aug. Sev. 13, 4). - Da Dio LXXV

8. 4 das Niimliche von Flavins Sulpicianus (s. d.)
berichtet, vermutete Marini (Atti e monum. degli
Arvali II 391) ansprechend, dass dieser die Namen
Flavius Claudius Sulpicianus gefuhrt habe und
CI. Sulpicianus Nr. 358 als sein Sohn zu be-
trachten sei , vgl. Dessau Prosopogr. II 75
nr. 245.

zen erhalten ist, lautet Imp. Caes. M. .Claudius
Tacitus pius felix invictus Aug. Dazu erhielt
er spiiter den Siegerbeinamen Gothicus (s. u.).

Falschlich wird sein Name Aur. 41,4 als Aure-
lius Tacitus angegeben, ein Versehen, das, wie
es scheint. entstanden ist durch den unmittelbar
vorher genannten Namen Aurelius Gordiamis.
Sonst wird der Kaiser bei den Autoren und

I
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in den Consularfasten ausnahmslos Taeitus ge-

nannt.

b) Abstammung. C. stammte aus sehr reichem,

aber kaum vornehmem Geschlecht. Jenes ergiebt

sich daraus, dass die Einkiinfte aus seinen er-

erbten Besitzungen, die er dann staatliehen Be-

diirfnissen zuwendete, 280 Millionen Sesterzen

betrugen (Tac. 10, 1). Als sein Heimatsort wird
Interamna angegeben (Tac. 15, 1), doch hatte er

auch Besitzungen in Mauretanien, vielleicht auch
in Numidien (Tac. 10, 5). Sein Nachfolger auf

dem Kaiserthron, M. Annius Florianus, der sein

Bruder genannt wird (Tac. 9, 6. 14, 1; vgl. 5,

2) , ist , wie sein Name zeigt , und wie der Bio-

graph zweifelnd berichtet (Tac. 17, 4), nicht der
Sohn desselben Vaters, sondern nur derselben

Mutter. Auf jeden Fall ist es ausgeschlossen,

dass er irgendwie von dem Geschichtschreiber

Cornelius Tacitus abstamme, obwohl er selbst dies

behauptete (Tac. 10, 3).

c) Laufbahn. C, gehorte lange Zeit vor dem
Antritt seiner. Herrschaft dem Senat an (vgl. Tac.

7, 3 hactenus sententiis suis rem publicum, sc.

adiuvit). Der Ausdruck qui de aliis prineipibus
iudieasti (Tac. 4, 4) weist darauf bin, dass er im
Senat schon zu einer Zeit sass, als fiber einen

Kaiser die Damnatio memoriae ausgesprochen
wurde; der letzte Kaiser vor ihm, dem dieses

Schicksal zu teil wurde, war Gallienus, woraus
zu schliessen ist, dass C. spatestens 268 Senator

war, vielleicht sogar damals schon Princeps se-

natus (an die Consecration eines Kaisers ist bei

diesem Ausdruck kaum zu denken ; sonst miisste

man freilich annehmen , dass sich diese Worte
auf den kurz vorher von Tacitus selbst gestellten

Antrag beziehen , Aurelian unter die Gotter zu

erheben, s. u.).

Im J. 275 war er zum erstenmal Consul or-

dinarius mit Iulius Placidianus, Mommsen Chron.

min. I 60. 66. 229. 289. 442. 706. II 148. Ill

395. De Rossi Inscr. Christ, urb. Rom. I 12.

CIL VIII 18844; doch ist m&glicherweise in diesen

beiden Inschriften der zweite Consulat gemeint.

Als comularis wird er auch erwahnt Tac. 4, 1.

Vict. Caes. 36, 1; ebenso wird er auf Miinzen

aus seinem ersten (tribunicischen) Regierungsjahr

als cos. bezeichnet, Eckhel VII 497. Cohen
84. Missong a. a. O. Auch auf Inschriften des

Kaisers Tacitus aus dem zweiten tribunicischen

Jahr findet sich die Angabe cos. (CIL II 4635f.);

wenn hier nicht, was sehr wahrscheinlich ist, der

Zusatz i7 ausgelassen ist, dann wurde die Zeit

dieser Inschriften zwischen dem 10. und 31. De-
cember 275 anzusetzen sein, da er zu Beginn des

J. 276 cos. II war (s. u.). Zur Zeit des Todes
Aurclians war er Princeps scnatus (Aur. 41, 4;

Tac. 4, 1. 3).

111. Thronbesteigung. Nach der Ermor-

dung Aurelians trat ein Interregnum ein , angeb-

lich von sechsmonatlicher Dauer, das durch Zweifel

iiber das gegenseitige Competenzverhaltnis zwi-

schen Senat und Heer in Betreff der Kaiserwahl

veranlasst wurde. Keiner dieser Factoren wollte

sich das Recht der Kaiserernennnng ohne den
andern zusprechen, eine Massigung, die von Seite

der Soldaten geradezu unerhCrt war und deren

Reue iiber die Ermordung Aurelians enteprungen
sein soil (Vict. Caes. 35, 9—13. 36, 1. Tac. 2,

4—6; Aur. 40 ; ein [gefalschter?] Brief der Truppe
an den Senat Aur. 41, 1. 2). Nach dreimaligem
Meinungsaustauseh kam aber schliesslich der Senat
den immer dringenderen Aufforderangen des Heeres
nach. Die Wahl der Senatoren fiel auf C, den
angesehensten aus ihrer Mitte (Tac. 3—7; Prob.

7, 3. 11, 2; Aurel. 40, 1. 41, 4. 15. Vict. Caes.

36, 1). Der genaue Bericht des Biographen iiber

diese Wahl ist hi manchen Einzelheiten verdachtig,

10 gar nicht zu reden von der Echtheit der Ein-
lagen, die durch die kindischen und aufdring-

lichen Versicherungen von der Authenticitat der

Berichte (Tae. 8, 1. 2; vgl. Prob. 7, 1) nichts an
Glaubwiirdigkeit gewinnen (vgl. auch H. Dessau
Herm. XXVII 569f. 577). Danach forderte in

einer Senatssitzung , die angeblich am 25. Sep-

tember in der curia Pompiliana stattfand , der

Consul Velius Cornificius Gordianus zur Kaiser-

wahl auf, fur die nachtraglich die Zustimmung
20 des Heeres eingeholt werden sollte (Tae. 3, 2— 7).

Gewahlt wurde durch Acclamation der Princeps

senatus Tacitus (Tac. 4—6).

Dieser hatte nach dem Tode Aurelians zufolge

einer vom Heere selbst ausgehenden Forderung
(Aur. 41, 2) dessen Consecration beantragt; des-

gleichen forderte auf seine Anregung hin der

Senat das Heer zur Wahl eines neuen Kaisers auf

(Aur. 41, 13—15). Als er aber rnerkte, dass die

Wahl ihn treffen wiirde, verliess er Rom und be-

30 gab sich nach Baiae. Er wurde aber veranlasst,

zuriickzukehren und war in der Sitzung wieder
anwesend, in der er zum Kaiser ausgerufen wurde
(Tac. 7, 5—7; hier wird eine abweichende Ver-

sion bekampft, die sich auch bei Zonar. XII 28
findet). Auch dann noch wollte er anfanglich

die Wahl nicht annehmen und wies auf sein hohes

Alter und darauf hin, dass es tiichtigere und fiir

den Thron geeignetere Manner gabe; unter an-

derem soil er Probus als einen wurdigeren Kaiser

40 bezeichnet haben (Tac. 4, 5—8; Prob. 7, 1). Aber
durch den Zuruf der Senatoren ermutigt und vor

allem durch die Rede des Consulars Maecius Fal-

tonius Nicomachus (Tac. 6) liess er sich doch zur

Annahme der Wahl bestimmen (Tac. 7, 1). Nach
der Wahl stellte der Praefectus urbi Aelius Ce-

settianus (der Chronogr. von 354 nennt nur Po-

stumius Suagrus als Praefectus urbi ffir das J. 275,

Mommsen Chron. min. I 66) auf dem Marsfeld

den neuen Kaiser dem Volk und den Praetoria-

50 nern vor (Tac. 7, 2—4; vgl. Mommsen St.-R.

113 874, 3. 1069). Sobald dann Tacitus bei den
Truppen angelangt war, verkundete hier der Garde-

praefectMoesiusGallicanus das Ergebnis der Wahl,
und der Kaiser zeigte sich auch dem Heere (Tac.

8, 3—5; vgl. die Munze mit dem Revers adlocutio

Aug., Cohen 1; dass die Rede des Kaisers an
die Truppen in ihrem Inhalt von der Erzahlung
des Biographen abweicht, indein nach jener das

Heer zuerst die Wahl vorgenommen hatte, dann

60 erst der Senat, kann nicht gar zu auffallend er-

scheinen, vgl. Bernhardt 217, 1; diese Auf-

fassung wird durch alle andem Naehrichten be-

statigt; B runner 80f. irrt wohl, wenn er das in

der Rede Enthaltene fur allein richtig halt). Uber
die staatsrechtliche Bedeutung dieser Kaiserwahl

vgl. Mommsen St.-E. Us 842. HI 1267.

IV. Regierung. A. Consulat; Gothenkrieg;
Tod. a) Im J. 276 war C. Consul ordinarius mit
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Aemilianus (CIRh. 1130; die Consularfasten bei

Momm sen Chron. min. a. a. 0.; als cos II ge-

nannt CIL XII 5563 = Dessau 591; unrichtig

ist die Angabe Prob. 7, 4, dass er Probus zu

seinem Mitconsul bestimmt habe; auf einer Miinze

aus seinem ersten tribunicischen Jahr wird er als

cos. des(ignatus) II bezeichnet, Cohen 85; ver-

einzelt ist die Miinze mit der Angabe cos. Ill,

Cohen 92, was sieher auf einem Versehen be-

ruht). Den Vorschlag, seinen Bruder Florianus

zum Consul suffectus in diesem Jahre zu wahlen,

lehnte der Senat ab, da schon fur alle Nundinien
die Consules suffecti designiert worden seien (Tac.

9, 6), Dass Tacitus seinen zweiten Consulat nicht

in Bom antrat, geht daraus hervor, dass er nacb
dem Zeugnis der Inschriften, auf denen er schon

zur Zeit der I. Tribunicia potestas proconsul ge-

nannt wird (CIL II 4638. 4830. Mommsen Inscr.

Helv. 337), schon vorher zum Heere abgegangen
war, und zwar, wie wir aus Tac. 8, 3 erfahren,

unmittelbar nach seiner Wahl. Seither ist er

nicht nach Kom zurflckgekehrt (CIL II 4636:
trib. pot. II, procos.; die Tac. 9, 1 erwahnte

oratio ist als Brief an den Senat aufzufassen,

geradeso wie Prob. 11, 1; vgl. Herzog II 588,

1); denn gleich darauf wurde er durch einen Ein-

bruch der Gothen ins Reich nach dem Orient ge-

rufen, obwohl auch die Alamannen und Franken
schon nach Aurelians Tode pltindemd fiber den
Limes ins Rheingebiet eingefallen waren (Tac.

3, 4).

b) Die Gothen waren unter dem Vorwand, von
Aurelian gegen die Perser zu Hiilfe gerufeu wor-

den zu sein, von den Gestaden des asowschen
Meeres aus langs der Ostkuste des schwarzen
Meeres gezogen und nach Kleinasien vorgedrungen.

Tacitus iibernahni die Ffihrung des Krieges ge-

meinsam mit seinem Bruder Florianus, den er zu

seinem Praefectus praetorio erhoben hatte. Schon
waien die Feinde bis nach Kilikien gelangt , da
wurden sie von C. besiegt (Tac. 13, 2. 3. Zosim.

I 63, 1. Zonar. XII 28. Malal. XII 301; wie

weit die Angabe Mos. Choren. II 76 richtig ist,

wo Ardaschir als Anfiihrer genannt ist, ein Name,
der sich sonst nur bei den Sassanidenfilrsten findet,

ist schwer zu ermessen). Dieser Erfolg verschaffte

ihm den Siegerbeinamen Oothicus maximus (CIL
XII 5563 = Dessau 501; Miinzen mit der Auf-

sehrift victoria Oothica Eckhel VII 498. Cohen
157—164; Mars victor Cohen 55—58; die bei

Eckhel a. a. 0. als victoria Pnntica gelesene

Umschrift heisst richtig victoria perpetua, J.

v. Kolb Numism. Ztschr. IX 123—131. Cohen
165— 168; victoria Aug. Cohen 150— 156).

c) Nach der raschen Beendigung des Krieges

wollte Tacitus nach Rom zuriiekkehreu, fand aber

durch seine eigenen Soldaten den Tod. Als Ver-

anlassung dazu wird angegeben, dass der Kaiser

seinen Verwandten Maximums zum Statthalter

von Syrien eingesetzt hatte; da sich dieser bald

missliebig machte, fiel er einer SoldatenverschwO-

rung zum Opfer, deren Urheber, urn der Strafe

zu entgehen, auch den Kaiser selbst umbrachten
(Zosim. I 63, 1 = Io. Antioch. FHG IV 599, 157.

Zonar. Malal. a. a 0. Kedren. I 463; nach diesem
ware Florianus der Anstifter des, Mordes gewesen).

Der Umstand , dass sich unter den Schuldigen
auch Leute fanden, die schon an der Ermordung

Aurelians beteiligt waren (Zosim. I 63, 2. 65, 1

= Io. Ant. a. a. 0. Zonar. XII 29; bei Prob.

13, 2. 3 scheint ein Missverstandnis vorzuliegen,

wenn die MOrder Aurelians von denen des Kaisers

Tacitus unterschieden werden), muss die Ver-

mutung wachrufen , dass wohl auch die Furcht
dieser Ubelthater mit ein Beweggrund zu Tacitus

Totung war, umsomehr als ja Tacitus diejenigen

von den MSrdern Aurelians, deren er habhaft
10 werden konnte , toten liess und den andern das

gletche Schicksal drohte (s. u.), Jedenfalls aber

scheint dagegen die andere Nachricht, derzufolge

er eines naturlichen Todes starb (Prob. 10, 1

;

Cams 3, 7. Eutrop. IX 16; Tac. 13, 5 kennt beide

Versionen), auf Irrtum zu beruhen, vgl. Herzog
II 388, 3. Aus Vict. Caes. 36, 2 und Consular.

Const. Mommsen Chron. min. I 229 erfahren

wir, dass er in Tyana urns Leben kam, wahrend
Hieronymus und nach ihm Orosius und die Chro-

20nographen ungenau angeben, im Pontus (Hiero-

nym. chron. ad a. Abr. 2293 = Euseb. 2295 arm.

2294. Oros. VII 24, 1. Mommsen Chron. min.

I 148. 443. 642. II 148. 464. Ill 293. Synkell.

I 722. Nikephor. I 749). Die Notiz, die sich

nur Epit. de Caes. 36, 1 findet, dass er in Tar-

sus gestorben sei (angeblich am Fieber), ist augen-

scheinlich durch Verwechslung mit Florianus ent-

standen, der, wie die tjberlieferung widerspruchs-

los angiebt, zu Tarsus von seinen Soldaten ge-

30t0tet wurde (Tac. 14, 2; Prob. 10, 8. 13, 4. Vict.

Caes. 37, 1. Zosim. I 64, 4. Hieron. a. a. 0. und
die Chronographen) ; vgl. auch Sade'e 50, 2, der

einer unverlasslichen Nachricht bei Malal. XII

301 und Mos. Choren. II 76 folgt, welche als

Todesort des Tacitus das sonst nicht bekannte
Sravvtxij zfj; Uovrov (Djanik dans le Pont, c'est

a dire la Ghaldie) angeben.

B. Verwaltung. Die Art, wie Tacitus zur

Herrschaft gelangt war, zeichnete ihm den Gang
40 seiner Politik mit Bestimmtheit vor. Seine Wahl

bedeutete den Sieg der Senatsidee, und in diesem
Sinne wurde sie auch von den Zeitgenossen auf-

gefasst. Der Kaiser selbst that nichts, urn diese

Auffassung zu widerlegen. Die Worte. die er

gleich zu Beginn seiner Regierung an den Senat

richtete (Tac. 9, 1), gewissermassen sein Regie-

rimgsprogramm (vgl. Herzog II 587), beweisen,

dass er sich nur als ausiibendes Organ des Se-

nates fiihlte. So stieg der Einfluss des Senates

50 auf alien Gebieten. Unter Tacitus erhielt der

Senat wieder (vorubergehend) das Recht der Munz-
pragung zuriick, das ihm Aurelian entzogen hatte

(C ohen 116. 120 Mflnzen mit S. C; vgl. Momm-
sen Gesch. d. rom. Miinzwesens 747), und den

Senatoren wurde wieder die militarische Laufbahn
ertiffnet, die ihnen seit Gallienus versagt war
(Vict. Caes. 37, 6). Es war wohl auch nur ein

Zugestandnis an den Senat, wenn er im Sinne

der Aufforderung eines Senators (Tac. 6, 8) ver-

60sprach, er werde zu seinem Xachfolger nicht einen

seiner Sehne, sondern den Wurdigsten empfehlen

(Tac. 14, 1), sowie wenn er dem Stadtpraefecten

das Recht der obersten Appellation zuwies (Tac.

18,3. 5. 19,2; vgl. Mommsen St.-R. 113 106, 1.

987), und von demselben Gesichtspunkt ist die Ab-
lehnung zu beurteilen, die Tacitus erfuhr, als er

seinen Bruder Florianus zum Consul vorschlug

(s. o.).

Kein Wunder, dass man in den senatorischen

Kreisen Boms fiber den kaum mehr erhofften Urn-

schwung der politischen Machtverhaltnisse jubelte

(Vict. Caes. 36, 1. Tac. 12,1. 2. 18f. ; vgl. 13,4;
senatsfreundliche Farbung der Ereignisse ist bei

diesen Autoren kaum zu verkennen). Das druckt

sich auch in den Bezeichnungen aus, die dem Kaiser

auf Inschriften und Miinzen gegeben werden. Er
wird da verae libertatis auotor (CIL XII 5563
= Dessau 591), paeator orbis (CIL VIII 10072.

Ephem. epigr. VII 619. 615. 590 = Dessau 589),

pacatissimus imperator (Ephem. epigr. VII 612.

613 = CIL 10089 = Dessau 590), restihdor orbis

{Cohen 108f.), restitutor reipublicae (Cohen 107)

genannt, freilich alles Phrasen, die auch spater

in der Kaisertitulatur reichlich verschwendet wor-

den sind, vgl. Peter Die geschichtl. Litteratur

in der Kaiserzeit II (1897) 14.

Trotzdem, dass Tacitus fast wahrend der ganzen
Zeit seiner kurzen Regierung von Rom abwesend
waT, stammen von ihm mehrere Reformen, die er

gleich zu Beginn seiner Regierung durch das er-

wahnte Schreiben an den Senat beantragte : harte

Strafbestimmungen gegen Miinzverschlechterung,

ein Verbot der Zeugenschaft von Sclaven gegen
den eigenen Herrn (vgl. Tac. ann. II 30. Ill 67),

die Einrichtung eines gemeinsamen Cultes allerdi-

vinisierten Kaiser (Tac. 9, 3—5; vgl. Mommsen
Rem. Miinzw. 794. 832). Auch erliess er Luxusver-

bote, wie er solche schon unter Aurelian im Zusam-
menhang mit dessen Miinzpolitik beantragt hatte,

indem er die Verwendung des Goldes zu Luxus-
gegenstanden einschriinkte, urn es nicht der Miinz-

prilgung zu entziehen (Tac. 11,6 vgl, mit Aurel.

46, 1), und traf Massregeln polizeilicher Natur.

So liess er zur Aufrechthaltung der Ordnung die

Thermen schon bei Einbrueh der Dunkelheit schlies-

sen und verbot Freudenhauser innerhalb der Stadt,

eine Verfiigung, die sich allerdings nicht halten

konnte (10, 2. 4). Endlich verdankte man seiner

Freigebigkeit zahlreiche Wohlfahrtseinrichtungen

und Acte der Wohlthatigkeit. Mit seinem bedeu-

tenden PrivatvermOgen kam er den Staatsflnanzen

zu Hilfe, unterstiitzte er Gemeinden und Private.

Einen grossen Teil davon wendete er Offentlichen

Bauten und Culten zu. Er gab das iibliche Dona-
tivum an das Heer und verlieh auch dem Volke
ein Congiarium (Tac. 9, 1. 10, 1. 4—6. 16, 1;

Miinzen mit der Umschrift annona Cohen 13f.).

Er schenkte stadtischen Sclaven beiderlei Ge-
schlechts die Freiheit und zwar in Gemiissheit

der Lex (Fufia) Caninia nicht mehr als hundert
(Tac. 10, 7). Der Monat September, in welchen
der Tag seiner Geburt und seiner Wahl zum
Kaiser fsillt (s. u.), wurde Tacitus genannt (Tac.

13, 6). was sich nach seinem Tode kaum erhalten

haben wird. Ebensowenig scheint die Verordnung
zur Ausfiihrung gelangt zu sein. dass man all-

jahrlich zehnmal die Werke des Geschichtschrei-

bers Cornelius Tacitus abschrieb und diese Bticher,

sowie die Statuen des Schriftstellers in alien

Bibliotheken aufstellte (Tac. 10, 3). Sowie C.

unmittelbar nach Aurelians Tode dessen Consecra-

tion veranlasst hatte, so liess er auch als Kaiser

seinem Vorgiinger eine Reihe von Ehren decre-

tiercn (Tac. 9, 2. 5) und verfuhr mit unnach-
sichtlicher Grausamkeit gegen die MOrder Aure-
lians (Tac, 13, 1; Prob. 13, 2. Vict, Caes. 36, 2).

V. Chronologic Die Termini fur die Zeit,

in welche das Interregnum, sowie die Regierung
des Tacitus und die des Florianus fallt, ergeben
sich daraus, dass wir von Aurelianus alexandrinische

Miinzen mit der Angabe des 7. (Poole Catalogue

of the Greek coins, Alexandria, London 1892, 305.

308. v. Sallet Daten der alex. Kaisermiinzen 81f.)

und von Probus solche mit der Angabe des 8. Re-
gierungsjahres (Poole 315. v. Sallet 88) be-

10 sitzen. Folglich wurde Aurelianus, wenn auch nicht

notwendig nach dem 28. August 275 , so doch
nicht lange vorher getotet (vgl. Herzog II 585, 1.

Sade'e 54. Klebs Prosopogr. I 401 ; die wenigen
Inschriften Aurelians mit der VII. trib. pot., wo-
nach er Dis Ende des J. 275 gelebt hatte, haben
bei der grossen Verwirrung, die in diesen Zahlen-

angaben gerade auf den Inschriften Aurelians

herrschen, wenig zu bedeuten), und gelangte Probus
noch vor dem 29. August 276 zur Herrschaft.

20 Daraus geht aber auch hervor, dass bei der ziem-

lich gut und mit annahernder tibereinstimmung

bezeugten Regierungsdauer des Tacitus und des

Florianus das Interregnum nicht, wie mehrfach
iiberlicfert wird (Tac. 1, 1. 2, 1. 6 [mehr als

6 Monate]; Aur. 40, 4. Vict. Caes. 36, 1; nach
Epit. 35, 9 wahrte das Interregnum gar 7 Mo-
nate), sechs Monate gedauert hat. Gegen die An-
nahme eines so lange bestehenden Interregnums
spricht auch der Umstand, dass in dieser Zwischen-

30 zeit keine Unruhen und Verwicklungen vorkamen
(Aur. 40, 4), vgl. Herzog II 586. Wahrschein-
lich liegt hier eine Verwechslung mit Tacitus

Regierungsdauer vor, worauf auch der Ausdruck
interreges fur Tacitus und Florianus (Tac. 14, 5)

hinweist (Sade'e 50f.).

Auf keinen Fall aber haben wir Grand, die

Nachricht zu bezweifeln, dass Tacitus im Monat
September, der auch der Monat seiner Geburt ist,

zur Regierung gelangte (Tac. 13, 6); weniger
40 sieher ist das Datum des 25. September fur die

Senatssitzung, in der seine Wahl zum Kaiser er-

folgte (Tac. 3, 2); es ist durchaus mOglich, dass
der Biograph, dem vielleicht nur die erste Nach-
richt bekannt war, die genauere Angabe des Tages
selbst erfunden hat (Klebs Prosopogr. s. v.).

Ebenso gefalscht und auch sonst mit keinem
Zeugnis vereinbar ist das Datum des 3. Februar
fiir die Senatssitzung, in welcher der Tod Aurelians

in Rom gemeldet wurde (Aur. 41, 3; verdachtig

50 ist schon der Umstand, dass dieses Datum auch
fiir eine Sitzung unter Probus angegeben wird,

Prob. 11, 5, wo es ebensowenig passt; vgl. Herzog
II 581, 1. Sade'e 57); von dieser Zeitbestimmung,
die sich auf irgend eine andere bestimmte Sitzung
zu beziehen scheint (der Tag ist nach Philocalus

und Polem. Silv., CIL 12 p. 258f., ein senatiis

legitimus), kann ganz abgesehen werden.
Die Regierungsdauer des Kaisers Tacitus lasst

sich mit annahernder Sicherheit bestimmen. Sie

60 wird im allgemeinen mit sechs Monaten (Tac.

13, 5. 14, 5. 16, 1. Eutrop. IX 16 = Euseb. ann.

2294. Hieron. chron. 2292 = Oros. VH 24, 1.

Mommsen Chron. min. I 443. 642. II 148. 500.

III 414. 417. 421; ebd. II 464: ein Jahr: Io. An-
tioch. a. a. 0. Synkell. I 722. Nikephor. I 749.

Jdommsen Chron. -min. Ill 436 [Latere, iuiper.

Malal.] und Malal. XII 301 : sieben Monate; Zonar.

XII 28: nicht ganz sieben Monate, aber nach einer
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JfXlen Die Annahme eines so hohen Alters

lung mit Kaiser Claudius untergelaufen se Hm- ^f^
en
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wahrend welcher sich nach dem Bencht,
de ist uns

;

oer

^

Zeit ^.^ Herr_

Biographen Tac 7, 6 Tacitus vor^ner Wah ^1^™W^lflm Alter standen (Tac.

in Baiae aufgehalten haben soil die Dauer des iu*. j &

Intetegnumsaberliefert) C. Kaiser wurde, .ind 6, 8 lb 4 vg
;^ ^^^

dass ihm nach einer fast siebenmonattichen H «- Unter
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-

f , Envahmmgen seiner Eegierung tyr.
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.ob . 1, 5; Firm. 1, 4;

976 Kaiser war Damit stimmt, dass Probus tug. di, s, aui. *i,

iampf gegen seinen Nebenbuhler Florianus zur >umemn o^ i ^^^ gewinnen

Zeit der Sonnnerhitze statttand (Zosim. I 64, 2 . *>
^n

d deutlicbe Vorstellung von

Damit sind femer in tberenistimmung die erha - *i
| ^| Es Mt da vor allem der buschige,

tenen Inschriften des Kaiser^ wekheb^ zurjw - - ^ VoXrt auf, der stark in den Hals hinein

ten tribimicia potato* reichen Ogl- ^"*^3
;- ,„ wacbst Seine Gesichtsziige weisen bei sch&ner

XII 5563 - Dessau 591), sowie ^WW 50
EeXassigkeit einen angenehmen, edlen Aus-

dR^ er im J. 276 Consul ordmanus war (s. o.). Kegcimais g Gesundheit erfreut

Entgegen steht diesem Ansatz nur erne alexan- dmtk au
.

Ua S ^ CEac _ u 3) .

drinLle Miinze des Tacitus ^ A«^k* ^6

peJiLchreibung des Kaisers, die Ma al.

zweiten Begierungsjahres nach agyptimber Zah me r ^^^ und ?um Tfi]1 d

luuff (Mionnet Suppl. IX 132f. nr. bl9), die al*o a -™>-_»«
, j j Bernoulli TI

KeiSi wurde, & Tacitus noA to Augu^ ^ h- ]

^S'trift in den sparlichen und

276 auf dein Thron war. Da aber die Echth«t ^ Schildernngen wenig.ausgepragt ent-

dieser Miinze schon an sich inFra|e
r
teht(v.SaUei uuu

dass er elnwselts ^^
DieDatcnderale«nArimKhenKa«ermanzen88•ffi^4

/™ andiseits »«r« (Vict. Caes. 86, 1)

so kann dieser Einwand mcht be.tehen Alle 60 (lac J

Mg dem Stegrelf mederge-

iibrigen uns bekannten ?^m™d™^f2 ^rieben und passt im Grunde genommen auf

des Tacitus staminenaus dem ersteiiEegiernng^hr hneber
^
u ^?

her _ Dass er als wwMS

(E c k h e I VII 498. M . o n net VI 483f ur^3539 ^ at
^ wahjfcheinhch

-3545. Poole a. a. O. 312 m 2402-240^1 ^fV Verfu-ung zurttck, die Werke semes

Trotz der kurzen Dauer dieser Eegierung giebt auf *eme \ erlu u
abs^hreiben ZB lassen.

es Miinzen, welche rrta decemuUia et ^<™>>»™ \^g "herer Charakterzug lasst sich hOchstens

ausdrucken, Eckhel VII 498 == Cohen,174; ,gl. A^ »^ei« o ^ nflcliterner Lcbens .

den Eevers aeternitas Aug., Cohen 1 If. ^me ^eig b

veise erkennen, die er auch von andern verlangte

;

modus, doch schliessen ihre Grunde auch Macrinus,
darauf gehen die friiher erwahnten Erlasse zu- Elagabal oder Alexander nicht aus; der Name
ruck (Tac. 10, 1. 11. 14, 4). Das Gesamturteil des C. selbst scheint gleichfalls zuerst eradiert

fasst Eutrop. IX 16 in die sehr allgemein ge- gewesen zu sein; vielleicht weist dies hin auf Ver-

haltenen Worte, die zum Teil in Epit. 36, 1 wieder- bindungen desselben mit dem betreffenden Kaiser).

kehren, vir egregie moratus et rei publicae ge- Als Lykiarch und gleichzeitig als Agonothet der

rendae idoneus. von Ti. Claudius Caesianus Agrippa (vgl. Nr. 39)

c) Ein Kenotaph des Kaisers Tacitus befand gestifteten Kampfspiele wird C. in mehreren, zum
sich in seiner Heimat Interamna, und hier wurde Teil noch nicht publicierten Inschriften aus Xan-
ihm auch eine grosse Marmorstatue errichtet, die 10 thos genannt (CIG III 4274 und Add. p. 1124
spater durcb. den Blitz zertrummert wurde, Tac. = Le Bas III 1257). Wahrscheinlich ist er iden-

15, 1 ; daran kniipfte angeblich eine tolle Weis- tisch mit dem Claudius Telemachus, dessen Iulius

sagung, die der Biograph 15, 2—5 mitteilt. Auch Paulus in dem ersten Buche seiner deereta (vei-

in Eom befand sich ein Bild von ihm, wo er auf fasst zwischen 198 und 211 n, Chr.) als eines

einer Tafel ffinfmal in verschiedener Tracht dar- Zeitge.nossen gedenkt (Dig. IV 4, 38). C. war
gestellt war (Tac. 16, 2. 3). vermahlt mit Ti. Claudia Arsasis (Nr. 404), die

So wie Tacitus die MOrder Aurelians, so strafte ihm den Ti. CI. Stasithemis (Nr. 356) und die

Probus die, welche dem Tacitus den Tod bereitet Claudia Arsinoe (Nr. 405) gebar. Sein Enkel war
hatten, und welche zugleich auch die MSrder Au- Ti. CI. Aur(elius) Telemachus Nr. 80 (Benndorf
relians waren ; hatte ja Probus selbst seine Stel- 20 a. a. O. 67 nr. 41. 42). Als sein Neffe wird in

lung zum Teil dem Kaiser Tacitus verdankt (Prob. einer unpublicierten, von Kalinka gelesenen In-

13, 3. Zosim. I 65, 1. Zonar. XII 29). schrift aus Xanthos Ti. CI. Attalus (Nr. 67), der

VII. Litteratur. E. Herzog Geschichte Sohn des Ti. CI. Stasithemis, bezeichnet. Letzterer

und System der romischen Staatsverfassung II war demnach vermutlich C.s Bruder (Tip. KX.

(Leipzig 1887)585-589. H. Schiller Geschichte "AxzaXov avvxXrjjtxov Tift. XX. Siaatds/udos viov

der rSmischen Kaiserzeit 18 (Gotha 1883) 872 K?.. Tr/Xifiaxog 6 &stos feovXrjs xal dy/iov rprjtpio-

—875. Th. Bernhardt Geschichte Boms von /mxu). Als Vorfahren des C. durften Stasithemis

Valerians bis zu Diocletians Tod I (Berlin 1867) aus Si[dyma] (M.-Ber. Akad. Berl. 1865, 612 Xan-
214—222. J. Brunner in Budingers Unters. thos) und Claudi[us Te]lemachus, Bundespriester

z. rGm. Kaisergesch.il 77— 87. J. Burckhardt 30 von Lykien zur Zeit Traians (Loewy Eeisen II

Die Zeit Constantins des Grossed Leipzig 1880, 82 = 102. Heberdey Opramoas 7) zu betrachten

"28f. KlebsProsopogr.imp. Eom. I 401f. E. Sad^e sein. [Groag.]

De imperatorurn Eomanorum III p. Chr. saeculi 366) Ti Claudius Thrasyllus s. Thrasyllos.
temporibus constituendis , Diss. Bonn. 1891, 48 366) Claudius Timarchus, einflussreicher Kre-

—57. J. J. Bernoulli Eomische Ikonographie tenser, der im J. 62 n. Chr. wegen seines tfber-

II 3 (1894) 186f. [Stein.] mutes vor dem Senat angeklagt wird, Tac. ann.

362) Ap. Claudius Tarronius Dexter s. Dexter. XV 20.

363) Claudius Tebens (diese Namensform 367) Ti. Cl(audius) Timodorus, d^ioloymazos
wahrscheinlicher nach Mommsen AeXr. &qx- loytavijs (= eurator), Ehreninschrift aus Syedra,

1889, 135, als Tevens = Ttjpevg), athenischer 40K. Graf Lanckororiski Stadte Pamphyliens und

Archon, vgl. Tebens. [v. Schoeffer.] Pisidiens DT 200 nr. 41. Derselbe Name flndet

364) Tib.. Claudius Telemachus, Bnrger von sich nr. 7. 39f. 76. 181. 141. [Stein.]

Xanthos und Sidyma , war einer Ehreninschrift 368) C. CI. Titianus, tribunus (militum), Xvir

aus Sidyma (Benndorf Eeisen im sudwestl. Klein- (stlitibus iudicandis), Quaestor von Achaia, Volks-

asien 167 nr. 41. 42, vgl. dazu Mommsen ebd. tribun, Praetor. Proconsul von Kreta (und Kyrene),

S. 157) zufolge Quaestor von Achaia, Legat des Pro- genannt in der Ehreninschrift seiner Nichte Me-

consuls von Afsjia (demnach vorher Praetor) und nandra , einer Enkelin des Atheners Claudius

in dieser Stellung olxwzrjs Aaodixecofv] 'IeganoXei- Demostratus (Nr. 128), der durch seine Feindschaft

zcov — gewiss nicht zur Zeit des grossen Erd- mit Herodes Atticus bekannt ist (Bull. hell. VI
bebens unter Antoninus Pius (141 n. Chr. , vgl. 50 1882, 436 = 'Ecprj/i. Aqx- 1897, 63 Eleusis). In

Heberdey Opramoas, Wien 1897, 68f.) — , hier- derselben Inschrift wird noch ein anderer C. CI.

auf Curator (Xoyiorr/g) von Callatis in Moesia in- Titianus genannt, der provinciale Amter (wohl in

ferior. Seine nachstfolgenden Amter kennen wir Ephesos, s. u.) bekleidete, vielleicht der Vater

nicht, da das Mittelstiick der Inschrift verloren unseres C. Name und Zeit sprechen dafilr, C.

ist. Schliesslich gelangte er zum Consulat (als mit dem Senator Claudius Titianus zu identifi-

suffectus in unbekanntem Jahre) und zum Pro- cieren, welcher der genealogischen Inschrift von

consulat von Africa (ungedruckte, von Hula ge- Oinoanda (s. Xr. 39) zufolge Gemahl der Claudia

lesene Inschrift aus Xanthos: [Tifiegjiov K/.av- Helena und Vater der Claudia Titiana und der

Stor Trj/J
r

uayo[r] tov agioTrjg urijfit]; /.an.io[6- Claudia Iulia Procula war; s. die Stammtafel zu

zalzov v.zafrixojv, ysvouevofv av&]vxazo[v zfj; 60 Nr. 39. Vielleicht ist er auch eine Person mit

'A]<fQixrjg TtfieQi[ozK/.avdwg?/ . . .a.-zt}te[v&eQa>fte- dem Titianus, an den Kaiser Pius ein Schreiben

Tog? u. s.w.). In seiner Heimat bekleidete er gleich- richtete (Modestin. Dig. L 4, 11) Der Familie

falls Ehrenamter (Benndorf Eeisen I 73 nr. 51 des C. wird Ti. CI. Titianus, Sohn des Demo-
Sidyma) , namentlich das eines Lykiarchen , das stratos, Prytane von Ephesos, angehoren (CIG II

er zur Zeit des Proconsuls C. Pomponius Bassus 2955). [Groag.]

Terentianus ' inne hatte (Benndorf I 71 nr. 50 369) Claudius Tryphoninus, rOraischer Jurist,

Sidyma; der Name des Kaisers ist in der Inschrift vielleicht griechischerHerkunft(K a lb. Schultze),
getilgt,BenndorfundMommsendenkenanCoin- wird von Paulus (Deer. Ill: Dig. XLIX 14, 15)
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als Beisitzer im Consilium des Severus erwahnt

(ob auch das in den Dig. XXIII S, 78, 4 a, E.

erwahnte auditorium auf dieses Consilium zu be-

ziehen ist, bleibt zweifelhaft; vgl. Bremer 21).

Wenn er (was wegen des seltenen Namens glaub-

haft ist) der Adressat der von Caracalla im J. 213
an Claudius Tryphoninus gerichteten Constitution

(Cod lust. I 19, 1) ist, so muss er sich damals

(vielleicht sogar in Beamtenstellung) in Antiochien

aufgehalten baben. Wenn Bremer (101) aus 10

dieser Stelle schliessen will, dass er damals Rechts-

lehrer und Advocat — nur das letztere konnte

in Betracht kommen — in Berytos gewesen sei,

so steht diese Vermutirng auf recht schwachen

Fiissen und mtisste jedenfalls erst eine Analogie

dafiir erbracbt werden, dass kaiserliche Rescripte

an den Beistand der Partei statt an diese selbst

gerichtet wurden. Auch das ferner dafiir ange-

zogene Citat (Dig. XXXVI 1, 80, 9) einer Note
zum Text Scaevolas Claudius : et alias de eodem 20

facto consultus respondit trifft in keiner Weise

zu, da der consultus nicht Tryphoninus, sondern

Scaevola ist. Wohl aber ist diese Stelle geeignet,

die auch aus andern Griinden (vgl. Cervidius
Nr. 1 o. S. 1993) wahrscheinliche Vermutung, dass

Tryphoninus ein Schiiler des Scaevola gewesen sei,

zu erharten; er erganzt hier (ebenso wie in Dig.

XXVIII 2, 19) seinen Lehrer aus der Erinnerung

des ITnterrichts.

Wir kennen zwei litterarische Arbeiten von 30
Tryphoninus: 1) Noten zu Scaevolas Digesten und
Responsen (s. die Citate im Art. Cervidius Nr. 1

S. 1993). Da diese Werke selbst, das erstere um
180, das zweite unter Severus anzusetzen sind

(s. d.), muss ihre Bearbeitung durch Tryphoninus
natiirlich spater fallen, so dass uns die Erwah-
nung des divus Marcus in Dig. XVIII 7, 10

nichts besonderes sagt. Wegen der Meinung Fit-

tings (32), dass diese Noten von Papinian citiert

worden seien, vgl. Karlowa. Landucci 220, 9.40

2) Disputationes , nach der Angabe des Index

Florentinns aus 21 Biichern bestehend (s. dazu

Kruger 201. Lenel Pal. II 351, 1), aus denen

alien uns betrachtliche Bruchstucke in Iustinians

Digesten erhalten sind, s. Lenel a. a. O. 351ff.

Fur die Abfassungszeit kommen zunachst in Be-

tracht die Citate in frg. 6 pr. (Buch II: impe-

rator nosier cum divo Severo patre suo reseripsit)

und 13, 17 (Bach IV: constitutum est ab impera-

tore nostro et divo Severo). Danach sind diese 50
Biicber unter Caracallas Regierung nach Severus

Tode (4. Feb. 211) geschrieben. Wenn es nun im
zehnten Buch (frg. 40) heisst: ab optimis impera-
toribus nostris rescriptum est, so hat Fitting 32
init Recht geschlossen, dass wenigstens diese friihe-

renBiicherunterdeTGesamtherrschaft des Caracalla

und Geta (gestorben Ende Februar oder Anfang
Marz 212) entstanden sind. Das Citat in frg. 16

(a principe nostro rescriptum est) aus dem fiinften

Buch geht demgemass auf einen dieser Kaiser, 60
wahrscheinlicli auf Caracalla. Dagegen ist frg. 26
aus Buch Mil {rescriptum est alj imperatore
lihellos agenfe Papiniano) naturlich auf Severus

und zwar vor 205 bezw. 203 (vgl. Bd. I S. 572)

zu beziehen, und vielleicht ist hier der Name
dieses Kaisers ausgefallen. Die divi principes

in frg. 9 (Buch II) lassen sich nicht naher be-

stimmen; Caracalla bezeichnete den Rechtssatz,

um den es sich handelt, im J. 213 als einen langst

feststehenden (Cod. lust. V 56, 1 : dim placu-it
;

vgl. auch die Citate bei Windscheid Pand. § 410,

10. § 439, 10). Dagegen ist es mOglich, wenn
auch nicht sicher, dass unter dem in frg. 62, 2

erwahnten Rescript das uns im Cod. lust. VI
21, 2 erhaltene des Caracalla aus dem J. 213 zu

verstehen ist, und ware damit far das achtund-

zwanzigste Buch eine feste Zeitbestimmung ge-

wonnen; so Scialoja Bull. d. Ist. di dir. Rom.
I 228f. Lenel Pal. II 351, 2 (nur darf man nicht

mit S cialoj a eiiarrmunc mit rescriptum est ver-

binden, es gehort zu milite). Das Werk war nach

der Ordnung des Edicts angelegt (vgl. Kruger.
Lenel 351, 1); seinem Character nach gehort es

der Quaestionenlitteratur (vgl. Bd. I S. 573) an und
zeigt deren Ursprung aus dem Rechtsunterricht

mit besonderer Deutlichkeit (naheres bei Bremer
20ff. ; vgl. auch Kruger. Karlowa). Mit Citaten

ist Tryphonin im ganzen sparsam; es begegnen
Sabinus (13, 9. 16), Lilian (13, 2. 41, 4. 50, 1.

55 Abs. 2. 69 pr.), Marcellus (13, 2. 31, 1), Scae-

vola (27. 68 pr.), von kaiserlichen Constitutionen

(ausser den schon erwahnten aus der Zeit des

Severus und seiner Sohne [13, 7. 16. 26. 40])

solche von Traian (7), Hadrian (56, 1. 67, 1. 68, 3.

72, 1), Pius (58. 61), Marcus (5. 6 pr. 34, 3. 49 pr.

60); vgl. ferner die zum Teil oben besprochenen

frg. 9. 52, 2. 68, 2. Wenn wir ferner einmal eine

Stelle aus Ciceros Rede pro Cluentio (32) ange-

fuhrt finden (frg. 40), so zeigt das, dass Trypho-

ninus auch ansserhalb des Kreises seiner engeren

Wissenschaft in den Classikern belesen war.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. rOm.

Priv.-R. I 364f. Rudorff R. R.-Gesch. I 197.

Teuffel R. Litt.-Gesch. § 372, 3. Fitting Alter

d. Schrift. rom. Juristen 32. Bremer Rechtslehrer

und Rechtsschulen 20ff. 101. Karlowa R. R.-G.

I 738. Kruger Quellen u. Litt. d. R. R. 201.

Kalb Roms Juristen n. ihrer Sprache darg. 12 Iff.

(mit vielen phantasiereichen aber wenig begrfln-

deten und darum oben nicht beriicksichtigten Ver-

mutungen; vgl. dazu Schultze Ztschr. d. Sav.-

Stiftg. XII 129f.). Landucci Storia del dir. Rom.
12 219f. [J«rs.]

370) CI. Varenus, Consul (suffectns in un-

bekanntera Jahre), VaterderCl. Varenilla(Nr. 448),

CILXITI1129 (Limonum Pictonum). Hirschfeld
weist die Inschrift dem Anfang des 2. Jhdts.

n. Chr. zu. [Groag.]

371) Claudius Venacus, vorzuglicher Redner,

coiisiliarius des Kaisers Severus Alexander, Hist.

Aug. Alex. 68, 1. [Stein.]

372) Claudius Venuleius Saturninus s. oben

Nr. 333.

373) Ti. Cl(aadius) Vibianus Tertulhis
, ab

epistulis Graecis, a rationibus Augfustorum;

gemeint sind wahrscheinlich Septimius Severus

und Caracalla, vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch. I

147), prae.f(ectus) vigilum, bilingne Inschrift aus

Ephesus, CIL III 6574 = Suppl. 7126. [Stein.]

374) L. Claudius Vibullius Begillus Herodes

(so lautet sein Name in der Inschrift aus Olympia;

in der delphischen heisst er L. V[ib]ullius Re-

gillus Claudius Herodes), der jflngere Sohn des

Ti. CI. Atticus Herodes (Nr. 72) und der Appia
Annia Regilla Atilia Caucidia Tertulla (Ditten-

berger-Purgold Inschr. v. Olympia nr. 626 mit

Anm. ; vgl. Treu Bildwerke von Olympia 268.

272. Bull. hell. I 1877, 409 Delphi). Er starb

vor der Matter (vgL Bd, I g. 2316) und wurde
Tom Vater ubermassig betrauert (Lucian. Demon.
25, vgl. Dittenberger Herm. XHI 82f.).

[Groag.]

375) Claudius Victor, Schwestersobn des Ci-

vilis, Fuhrer batavischer Truppen, Tac. hist. IV 33.

[Stein.]

376) Claudius Unimanus (der Beiname Gegen-
stiick zu Claudius Centemmanus? vgl. Nr. 91),

Statthalter einer der spanischen Provinzen etwa
607 = 147, wurde von Viriathus vollstandig be-

siegt (Flor. I 33, 16. Oros. V 4, 3. Auct. de vir.

ill. 71, 1; vgl. Wilsdorf Leipz. Stud. I 98f.).

[Miinzer.]

377) CL Xenophon (in aen Inschriften Xene-
phori), legatus Augusti pro praetore von Bri-

tannia unter Severus Alexander (CIL VTI 715.

Ephem. epigr. VII 1115. 1021), wohl Sohn des

Folgenden. [Groag.]

378) T. Cl(audius) T. ffilius) Papiria Xeno-
phon, procurator) viarum urbis, proe. in Aegypto
ad epistrategiam [sjeptem nomorum et Arsinoi-
tum, proe. Daeiae Apulensis, proe. argentaria-

rum Pannoniarum et TtodmaOarum, proe. (vecti-

galium) Myriei per Moesiam inf(eriorem) et

Dacias tres unter Coimnodus, subpraef(ectus)
annonae urbis, proe. fpr]ovinc(iae) Asiae,[pro]c,
Aug(usti) ad bona co[ge]nda in Africa, OIL III

6575 = Suppl. 7127 = Dessau 1421. CIL in
Suppl. 8042. Wahrscheinlich Vater des Vorher-

gehenden. Vgl. Jung Fasten der Provinz Dacien,

Innsbruck 1894, 43f. [Stein.]

379) Claudius Zelus s. Zelos.
380) Ti. Claudius Zeno Ulpianus, v(ir) efgre-

gius). praef{ectus) co[h(ortis) I] Asturum (vgl.

CIL ni Suppl. 10507), trib(unus) coh. I Fl(a-

viaej Brittmfum), praef. alae I Claud(iae) [mi-
liariae?], adiut(or) a[dejensus, ex sacra iusswne
adhibitfus) in consilfiumj praeffeeti) praetorio

item urb(i), pro[c(uratorj] b(onorum) damna-
torum, proe. silicum viarfumj sacrae urbis, sub-

praef. vigil[i]bfwj, proe. (ratwnis) privatae

regionis Ariminensium, patronus col(bniae) Pi-

saur(ensium), CIL XI Q337.

381) Tib. Cl(audius) Zoilus, <5 xgduaro; [ijjci-

xgonog [t]ov Sejtfaaxov) = vir egregius, procu-

rator Augusti; Ehreninschrift aus Sardes, seiner

Vaterstadt, Athen. Mitt. VI (1881) 268 nr. 9.

[Stein.]

382) Claudia, eine der TOchter des Ap. Claudius

Caecus Nr. 91, bekannt durch die folgende Anek-

dote : Als sie im J. 508 = 246 bei der Heimkehr
von den Spielen durch das Gedrange des Volkes

belastigt wurde, ausserte sie laut den Wunsch, ihr

Bruder Publius mechte von den Toten auferstehen,

um noch eine zweite Flotte (wie bei Drepana;

vgl. Nr. 304) zu verlieren, damit sich die Masse

des Pobels in Rom vermindere. Die plebeischen

Aedilen belegten sie Wegen dieser Bemerkung mit

einer Geldstrafe (Liv. ep. XIX. Val. Mas. VIII

1 damn. 4. Ateius Captto bei Gell. X 6. Suet.

Tib. 2).

383J Claudia, Tochter eines Ap. Claudius, ver-

heiratet mit Pacuvius Calavius, der im J. 538 =
216 der hdchste Beamte in Capua war (Liv. XXHI
2, 6). Da sie damals schon einen erwachsenen

Sohn hatte, ist sie wohl zu alt, als dass ihr Vater

der Consul von 542 — 212 (Nr. 293) sein kOnnte,

doch lasst sich dessen Ftlrsprache fur die Capuaner

nach der Einnahme ihrer Stadt (Liv. XXVI 15,

Iff.) zum Teil durch diese verwandtschaftlichen

Beziehungen erklaren.

384) Claudia, Vestalin, Tochter des Ap. Clau-

dius Pulcher, Consul 611 = 143, bekannt durch

einen Beweis ihrer kindlichen Liebe zu ihm (vgl.

10 Nr. 295. Cic. Cael. 34. Val. Max. V 4, 6). Nur

durch eine Fliichtigkeit ist sie bei Suet. Tib. 2

zur Schwester des Appius geworden.

385) Claudia, Tochter des Ap. Claudius Pul-

cher, Consuls 611 = 143, und Gemahlin des Tib.

Gracchus (vgl. die Stellen bei Nr. 295).

386) Claudia. Da Ap. Claudius Pulcher Consul

675 = 79 (Nr. 296) nach Cic. de domo 84 avun-

culus des L. Mareius Philippus, Censors 668 = 86

war, muss eine seiner Schwestern, der Tochter des

20 Ap. Claudius Pulcher Consuls 611 = 143, mit einem

Q. Mareius Philippus verhetratet gewesen sein.

387) Claudia. Einer Matrone dieses Namens

ist etwa in gracchischer Zeit (nach Biicheler)

eine metrische Grabschrift gesetzt, die sich durch

ihre schlichte Anmut auszeich.net und mit den

fur rOmische Ansehauung charakteristischen Wor-

ten schliesst: Domum servavit, lanarn fecit (CIL

I 1007 = VI 15346. Biicheler Carm. Lat.

epigr. I 53).

30 388) Claudia, Tochter des Ap. Claudius Pul-

cher, Consuls 700 = 54 (Nr. 297), ungefahr in

diesem Jahre mit Cn. Pompeius, dem altesten

Sohne des Triumvirn, vermahlt (Cic. ad fam. UI

4, 2. 10, 10; vgl. Dio XXXIX 60, 3).

389) Claudia, Schwester der Vorigen, unge-

fahr unter dem Consulat ihres Vaters 700 = 54

mit M. Brutus vermahlt (Cic. ad fam. in 4, 2;

Brut. 267. 324) und 709 = 45 von ihm verstossen,

ohne dass sie ihm Grund zur Klage gegeben hatte

40 (Cic; ad Att. XIII 9,2, vgl. 10, 3). [Munzer.l

390) Claudia, erste Gemahlin Octavians, des

spateren Kaisers Augustus. Sie war die Toch-

ter von Ciceros Feinde P. Clodius Pulcher aus

dessen Ehe mit Fulvia (Suet. Aug. 62, Plut.

Ant. 20). Wohl aus diesem Grunde nennt sie

Plutarch Klcodla, obwohl bei ihr kein Anlass

vorliegt, die von ihrem Vater gewahlte Form

des Gentilnamens zu schreiben; auch der Name
ihres Bruders wird inschriftlich (CIL VI 1282)

50 P. Claudius Pulcher uberliefert. Die riehtige

Namensform bei Sueton. Nach dem Abschluss

des zweiten Triumvirats, am 27. November 711

= 43 (CIL 12 64), verlangte das Heer, dass

Octavianus den Bund mit Antonius durch Heirat

der Claudia besiegle, da diese durch Fulvias Ver-

mahlung mit Antonius dessen Stieftochtor geworden

war (Suet. a. a. O. Plut. a. a. O. Veil. H 65, 2.

Dio XLVI 56, 3 = Zouar. X 16. Oros. VI 18, 8).

Octavianus willigte in diese wahrscheinlich von An-

60tonius ausgehende Forderung (Dio a. a. O.) ein.

obwohl er mit der Tochter des P. Servilius Isau-

ricus verlobt war (Suet. a. a. O. Dio a. a. «).).

Aber schon zwei Jahre spater lOste er selbst die

Ehe mit Claudia, 713 = 41, da zwischen ihm und

seiner Schwiegermutter Fulvia Feindseligkeiten

entstanden, die zum Ausbruch des perusinischen

Krieges fuhrten. Octavian beschwor durch einen

Eid, dass in dieser ganzen Zeit ihre Jungfraulich-
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keit nnversehrt geblieben sei (Suet. a. a. 0. Dio
XLVIII 5, 3 = Zonar. X 21). Hinsichtlich ihres

Alters lasst sich aus Suetons Worten, sie sei zur

Zeit ihi'er Heirat vixdum nubilis gewesen, der

Schluss ziehen, dass sie zwisehen 54 und 52 ge-

boren wurde, da nach rCmischem Begriff das hei-

ratsfahige Alter bei Madchen 12 Jahre betragt
(vgl. Marquardt-Mau Privatleben der Romer
I 2 29. 127f.) und anderseits ihr Vater zu Beginn

Constantius I. (Chloros) gewesen sein, Hist. Aug.
Claud. 13. 2. 9. Das Ganze ist augenscheinlich

nur eine Erfindung aus spaterer Zeit ; vgl. unter

anderem H. Dessau Herm. XXIV (1889) 342f.

H. Peter Die Scriptores Historiae Augustae,

Leipz. 1892, lOff.

399) Claudia Akte, kaiserliche Freigelassene,

die aus Asien als Sclavin verkauft worden war
(Dio ep. LXI 7, 1), Geliebte Neros. Schon friih-

2889 Claudius Claudius 2890

des J. 52 urns Leben gekommen war. Ihr spa- 10 zeitig war Nero in heisser Liebe zu ihr entbrannt
teres Schicksal ist unbekannt.

391) Claudia, willkttrlieh gewahlter Name fur

ein riesenhaftes Weib, Mart. VIII 60. [Stein.]

392) Claudia, das zweitgeborene Kind des spa-

teren Kaisers Ti. Claudius Nero Germanieus (Nr.

256) und der Plautia Urgulanilla. Giaudiam
ex liberto suo Botere eonceptam, quamvis ante
quintum mensem divortii natam alique eoeptam,

exponi tamen ad matris ianuam et nudam iussit

abici (Suet. Claud. 27),

und gab sich ihrem Einfluss vollstandig bin, da

er seiner Gemahlin Octavia iiberdrussig war. Aber
das UngewOhnliche eines solchen Verhaltnisses

des Kaisers zu einer Freigelassenen musste ihm
die Gebeimhaltung dieser Liebschaft aufnOtigen.

Hiebei waren ihm ausser M. (Salvius) Otho, dem
spateren Kaiser, und Claudius Senecio nament-
lich Seneca und Burrus behulflieh, und ersterer

bewog sogar seinen vertrauteh Preund Annaeus
20 Serenus dazu, das unziemliche und aller Sitte

Hohn sprechende Verhaltnis durch seine Person

zu decken (Tac. ann. XIII 12). Nero ging so

weit, ihre ZugehOrigkeit zum ktfniglichen Ge-

schlecht der Attaliden, wohl mit Rticksicht auf

ihre Heimat, feststellen zu lassen (Dio a. a. 0.

Suet. Nero 28 ; die darauf bezugliche Bemerkung
Mommsens zu CIL X 7980 trifft allerdings nicht

zu; vgl. Friedlander Sittengesch. is 122, 1).

Die Leiter des kaiserlichen Jiinglings begunstigten

393) Claudia Augusta, Tochterlein Neros und
der Poppaea Sabina, im Januar des Jahres 63 zu
Antium geboren (CIL VI 2043. Suet. Nero 35.

Tac. ann. XV 23). Gleich nach ihrer Geburt
wurde ihr der Titel Augusta verliehen. Aber
schon nach vier Monaten starb das Kind in Rom,
wohin Nero kurz vorher mit seiner Pamilie ge-

kommen war (CIL VI 2043 ob adv[entum Ne-
ronis Claudi] Caesaris Augusti [Oermaniei et

Poppaeae] Augustae et Claud[iae Augustas]). 30 seine Liebe zu C, urn dem Einfluss Agrippinas
Trotz der kurzen Lebensdauer dieser Prinzessin

wurden ihr durch den Senat die Ehren der Con-
secration zu teil und ein Heiligtum mit einer Prie-

sterin fur sie bestimmt (Tac. a. 0.). Sie wird
daher nach ihrem Tode Diva Claudia genannt
(so auf einer Miinze bei Eckhel VI 287. Cohen
I 2 315 diva Claudia Neronis f. mit dem Bild
des geweihten Tempels, von dem Tacitus spricht;

die Bleimunze S. 316 kann sich, auch wenn sie

ein entsprechendes Gegengewicht zu schaffen, viel-

leicht auch, um argere sinnliche Ausschweifungen
zu verhiiten (Tac. a. a. 0.). Agrippina geriet

naturlich, als sie sich in ihrer Macht so empflnd-

lich bedroht sah, in Wut Uber die niedriggeborene

Rivalin, aber alle ihre Bemuhungen, den friiheren

Einfluss auf ihren Sohn zuruckzugewinnen, waren
vergeblich (Tac. ann. XIII 13). Nero war sogar

nahe daran, C. zu ehelichen (Suet. Nero 28). Gleich
echt sein sollte, nicht auf sie beziehen); in den 40 Agrippina war auch C.s Nebenbuhlerin Poppaea
Arvalacten des Jahres 66 wird sie als diva Claudia
virgo erwiihnt (CIL VI 2044). [Stein.]

394) Claudia (Tac. ann. VI 20. 45) s. Iunia
Claudilla. [Groag.]

395) Claudia Geliebte des Toranius (?), Mart.
V 78, 31f. Vgl. Friedlander z. St.

396) Claudia, eine Romerin, Gemahlin des

Dichters P. Papinius Statius, der an sie das Ge-
dicht silv. Ill 5 richtet, in welchem er sie zu be

Sabina iiber dieses Verhaltnis hOchst aufgebracht

(Tac. ann. XIII 46). Spater verhinderte Akte
auf Betreiben Senecas die Blutschande Agrippinas

und Neros durch ihr rechtzeitiges Dazwischen-

treten (Tac. ann. XIV 2). In den folgenden Jahren
scheint sie allmahlich doch durch Poppaea Sabina

zurflckgedrangt worden zu sein. Aber sie bewies

ihre Treue zu Nero noch nach seinem Tode, indem
sie seinen Leichnam bestatten half (Suet. Nero

wegen sucht, Rom zu verlassen und nach seiner 50 50). C. scheint ausgedehnte Besitzungen in Ita-

Heimat Neapel zu Ziehen; vgl. Ill praef. Sie

war, als sie Statius heiratete , bereits Witwe ; ihr

erster Gemahl scheint Sanger oder Kitharoede
gewesen zu sein (III 5, 51—53). Aus dieser Ehe
brachte sie eine Tochter mit, die selbst verwitwet
war (v. 54if.). Die Ehe mit Statius blieb kinderlos

(V 5, 79f.); der Knabe, dessen Tod der Dichter
in dem Epicedion V 5 so leidenschaftlich beklagt,

war nur sein Pflegekind (v. lOff.).

lien und Sardinien zu eigen gehabt zu haben, wie

dies die Funde von Inschriften (CIL X 7640 und

7980), Wasserleitungsrohren (CIL X 1903 und
6589 add.), Ziegelsteinen (CIL X 8046, 9i und
einer Amphora (CIL XV 4833), die ihren Namen

enthalten , bezeugen. In besonders grosser Zahl

haben sich Inschriften ihrer Sclaven und Preige-

lassenen gefunden, CIL VI 8693. 8760. 8767 a. b.

8791. 8801. 8847. 8890 (derselbe Eutychus mit
397) Claudia, angebliche Schwester des Kaisers 60 vollem Namen Not. d. scavi 1892, 105). 9002 b.

.Probus, der von ihr bestattet worden sein soil,

Hist. Aug. Prob. 3, 2—4. Der Autor hat dies

aus sehr triiber Quelle geschopft, um einen schwa-
chen Beleg fur die Vermutung beizubringen , dass
Probus mit Kaiser Claudius Gothicus verwandt sei.

398) Claudia, Tochter des Crispus, des Bruders
des Kaisers Claudius Gothicus, soil die Gemahlin
des Eutropius und Mutter des spateren Kaisers

9030. 13959. 14942. 14987 a. b. 15137. 15176.

15366. 15410. 17898. X 7984. Inschriften tier

C. selbst CIL VI 10549. XI 1414; ihre Grab-

schrift zu Velitrae CIL X 6599 (vgl. 6589). Uber
das angebliche Christentum der C. , das man
uamentlich nach den Steinen einiger Freigelas-

senen (besonders CIL VI 15176; auch 10549)

vermutet hat , vgl. u. a. B. A u b 6 Histoire des

persecutions I 2 421, 1. Vgl. im ilbrigen auch

H. Schiller Gesch d. rGm. Kaiserreiches unter

Nero, Berlin 1872, 97. 529. Priedlander Sitten-

gesch. 16 121f. [Stein.]

400) Marcia Claudia Alcia Athenais Gavidia

Latiaris, jungere Tochter des Ti. CI. Atticus He-

rodes (Nr. 72) und der Appia Annia Regilla Atilia

Caucidia Tertulla (Dittenberger-Purgold In-

schr. v. Olympia nr. 625; CIA III Add. 894 a:

Marcia Athenais; 'E<mp~ «ez- 1894, 207: Claudia

Alcia; vgl. Klebs Prosopogr. I 354). Sie starb

vor der Mutter (s. Bd. I S. 2316). Der Toten

erwiesen die Athener ihrem Vater zuliebe ausser-

ordentliche Ehren (Philostrat. vit. soph. II 1 p.

65 Kayser, wo sie falschlich IIavafo]vais genannt

wird).' In der Exedra des Herodes zu Olympia

fand sich eine Statue der C. (Abbildung des

Kopfes: Olympia Tafelbd. Ill Taf. LXIX 7, vgl.

Treu Bildwerke von Olympia [1897] 268. 275).

401) Claudia Ammiana Dryantilla, Tochter

des Ti. CI. Agrippinus (Nr. 39) und der Aelia

Platonis, Gemahlin dea Senators Sulpicius Pollio,

Mutter des Sulpicius Iustus, des Sulpicius Pollio

{wohl des in den Arvalacten der Jahre 213, 214

und 218 genannten) und der Sulpicia Agrippina,

der Gattin des Consulars Sosius Palco (vermut-

lich des cos. ord. im J. 193). Genealogisehe

Inschrift von Oinoanda, s. Nr. 39. Die auf pan-

nonischen Miinzen genannte Sulpicia Dryantilla

Augusta (Eckhel VII 463 und sonst) durfte als

ihre Enkelin anzusehen sein.

402) (Claudia) Antonia, Tochter des Kaisers

Claudius, s. Bd. I S. 2641 Nr. 115. Nachzutragen

waren die Inschriften CIL VI 15517 und XIV 2794.

403) Claudia Antonia Tatiana, fj xgajiazr}

dvswtd der Senatoren Claudius Diogenes (Nr. 131)

und L. Claudius Attalus (Nr. 66). CIG II 2819 b

Add. p. 1115 = Le Bas III 1597 (Aphrodisias

in Karien). Claudii Tatiani erscheinen efters in

karischen Inschriften (CIG II 2832 Add. p. 1115f.

= Le Bas III 1636 Aphrodisias; Athen. Mitt.

XXII 1897, 485 Tralles und sonst).

404) Ti[b.] CI. Arsasis, Burgerin von Xanthos

und Pinara, r\ nQaTiatr; vnaxixr\, Gemahlin des

Ti. CI- Telemachus (Nr. 364, s. 'd.J,
Mutter des

Ti. CI. Stasithemis (Nr. 356) und der Claudia

Arsinoe (Nr. 405). Benndorf Reisen im sud-

westlichen Kleinasien I 67 nr. 41. 42 Sidyma.

405) CI. Arsinoe, % xQaziozr], Tochter des Ti.

CI Telemachus (Nr. 364) und der Tib. Claudia

Arsasis (Nr. 404). Benndorf Reisen im sud-

westl. Kleinasien I 67 nr. 42 Sidyma.

408) CI. Artemidora, cflarissiina) f(emina),

Gemahlin des Senators L. Marius Vegetinus Mar-

cianus Minicianus Myrtilianus, Mutter des L. Ma-

rius Vegetinus Lucanus Tiberenus (CIL VI 1458,

vgl. 1455. 1456) und wohl auch der Maria Rufina

(VI 1457). Vgl. Nr. 58.

407) Clau[d]ia Athenais, von den Athenem

neben Ti. CI. Atticus Herodes (Nr. 71) geehrt

. (CIA Til 664), wahrscheinlich die altere Schwester

des letzteren (vgl. Klebs Prosopogr. 1 406 nr. 854).

[Groag.]

408) VI. Baechidi cflarissimae) ffeminae)

SexfliusJ Lateranus cos. (154 oder 197 n. Chr. ?)

et Aquilius Orfitus Iteredes. CIL VI 1378.

• 409) CI. Baebia Baebiana, Tochter des CI.

Demetrius (Nr. 124, s. d.).

410) CI. Balbina, ij ex xgoyovcdv fiaoihooa

xk ngcbir) zrjg inaQxIas, Gattin des CI. Arrianus

(Nr. 55), tiyi>]Q trjg /itjXQoxokscog. Inschrift aus

Ankyra, Arck-epigr. Mitt. IX 1885, 127 nr. 92.

411) Tib. Claudia Camilla Alfidia Celonis,

c(larissima) ffeminaj, wahrscheinlich Gattin des

L. Insteius Placcianus, Senators in nachhadriani-

scher Zeit, und Mutter der Claudia Papia Netonia

Insteia Praenestina (Nr. 430). CIL VI 1429 =
10 31652.

412) Claudia Canin[i]a Severa, t) xQariaxrj

vnauxri (d. h. Gemahlin eines Consularen), Tante

des Ti. CI. Artemidorus Nr. 58 (Bull. hell. 1 1877,

293 nr. 82 Ephesos), Verwandte, vielleicht Tochter,

des M. CI. Caninius Severus (Nr. 99).

413) CI. Cethegilla, anscheinend Tochter des

Ti. CI. Frontinus Niceratus (Nr. 156) und der

Cornelia Cethegilla, setzte ihrem Erzieher L. Cor-

nelius Pausanias die Grabschrift CIL VI 16273.

20 [Groag.]

414) Cl(audia),Indut[ifil(ia)] Clementi[ana],

Mutter des Cl(audius) Paternus Clementianus (Nr.

262), der ihr die Grabschrift setzt, CIL HI 5777.
'

[Stein.]
^

415) Claudia Dryantilla Platonis, vnauxrj,

Tochter des Ti. CI. Dryantianus Antoninus (Nr.

141, vgl. Nr. 39). Ohne Zweifel dieselbe ist C[l.l

Dryantilla Plato[nis], die in den Acta lud. saecul.

des J. 204 n. Chr. erwahnt wird (Ephem. epigr.

30 VIII p. 288 = CIL VI 32329). Vielleicht darf

sie auch identificiert werden mit der in Inschriften

aus Pinara (OIG III 4255. 4258 = Reisen im

siidwestl. Kleinasien 1 56 nr. 28) genannten daudia

Platonis (nicht zu verwechseln mit (MoqxIo) IRa-

xravk fj xal'Agoaois, Le Bas III 1298. 1299

Aperlai).

416) Tib. Claudia Eupatoris Mandane Attl-

cilla, vjiaxixFiblY iyyovrj xai jtgoeyyovt] (Inschrift

aus Tralles, Bull. hell. XVHI 1894, 7 nr. 3).

40 Vielleicht gehorte sie zur Nachkommenschaft des

Ti. CI. Atticus HeTodes (Nr. 72).

417) Claudia Ti. f. Fadilla aus Allifae, c(laris-

sima) f(emina). saeerdos divarum Augitstarum

(CIL IX 2347). rhrem parens C. Fadius Auet[us]

setzte sie die Inschrift IX 2390. Ramsay irrt,

wenn er sie fur die Tochter des Cn. CI. Severus

(Nr 348) und der Fadilla (?) ansieht (Cities and

bishoprics of Phrygia I 292). [Groag.]

418) Claudia P. ffiliaj Quir(ina) Galhtta,

50 Schwester des Consulars Ti. Claudius Claudianus

(Nr. 109) und Gattin des romischen Ritters Q.

Austurnius Lappianus (s. d.), der ihr die Grab-

schrift CIL Mil 7978 = Dessau 1147 (Rusi-

cade) setzt. Aus der Zeit des Septiroius Severus.
'

[Stein.]

419) Claudia Helena, Gemahlin des CI. Ti-

tianus (Nr. 368, s. d.). Vgl. die Stammtafel zu

Nr. 39. [Groag.]

420) (Claudia) Iulia Livia, Tochter des alteren

60Drusus, s. Iulia Livia. [Stein.]

421) Claudia Iulia Proc(u)la, Tochter des CI.

Titianus (Nr. 368, s. d.), Gemahlin des C. CI.

Clemens Licinianus (Nr. 113); vgL die Stamm-

tafel zu Nr. 39. .„...,.
422) (Claudia) Marcella maior. Octavia, die

Schwester des Augustus, gebar dem C. Claudius

Marcellus (Nr. 216) einen Sohn M. Claudius Mar-

cellus (Nr. 230) und zwei Tochter, die beide den
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Namen Claudia Marcella fuhrten (Plut. Ant. 87.

Suet. Aug. 63). Als die altere derselben (Mar-

cella maior CIL VI 4655) diirfte, nicht allein der
Zeitverhaltnisse wegen (s. Mo mm sen CIL VI
p. 909f.), vermutlich die Marcella zu betrachten
sein, die sich um das J. 28 v. Chr. mit M. Agiippa
vermahlte (Dio LIII 1. Suet. Aug. 63. Plut. Ant.

87; falsch Zonar. X 32; vgl. Gardthausen
Augustus I 747). Obwohl aus dieser Ehe auch
Kinderhervorgegangenwaren (vgl. Gardthausen 10
II 416, 52), schied sich Agrippa im J. 733 =
21 v. Chr. auf Augustus Wunsch von seiner Ge-
mahlin, um Iulia, die Tochter des Kaisers, zu
heiraten (Dio LIV 6. Suet. Plut. a. a. 0. Zonar.

X 34). Marcella vermahlte sich nun in zweiter

Ehe mit Iullus Antonius, dem Sohne des Trium-
virn (Plut. a. a. 0. Veil. II 100), dem sie den L.
Antonius (Tac. ann. IV 44) und wohl auch den
Iullus Antonius gebar (s. Bd. I S. 2584 Nr. 22.

Klebs Prosopogr. 192 nr. 637). Bedeutungslos 20
ist die Anekdote, die der heilige Hieronymus (nach
Seneca ?) von ihr erzahlt : Marcella maior rogata
a moire sua, ganderetne se nupsisse, respondit
,ita vcdde, ut amplius nolim' (adv. Iovinian. I

46, vol. II p. 313 ed. Vallarsi = Sen. frg. 76).

Vgl. Klebs a. a. 0. 406 nr. 865.

423) (Claudia) Marcella minor, Schwester der
Vorigen (s. d.), vermutlich im J. 714/5 = 40/39
v. Chr. geboren (ttjv 'Oxxaoviav . . yvvaTxa xcj>

'Avtcovici}, emidi] 6 avrjQ avxfjs irexeh.vxr^xu, Hal 30
y.vovaav xQOfivtjad/xsroi Dio XLVIII 31, 3 zum
J. 714). In dem Grabmal ihres Gesindes bei

Rom (CIL VI 4418-4880, vgl. 4421: C. Clau-
dius Marcellae rninoris I. Phasis decurio monu-
mentum dedicavit; 4637: Pkylades Marcellae
rninoris; hieher gehOrt 8755: ZetJius Marcellae
rninoris cocus) waren auch Freigelassene und
Sclaven eines (Paullus) Aemilius bestattet (VI
4457. 4510. 4695. 4509 = 4696). Demnach wird
sie identisch sein mit der CIL VI 9000 und X40
5981 genannten Marcella Paulli (sc. uxor). Als
ihr Gemahl wird gewOhnlich der allerdings be-

deutend altere Paullus Aemilius Lepidus cos. 720
= 34 angesehen, der wohl in zweiter Ehe mit
Cornelia (gestorben 738 — 16) vermahlt war (s.

Bd. I S. 565 Nr. 82: die Ehe des Paullus und
der Marcella wird demnach geschieden worden
sein). Noch zahlreicher als die Aemilii sind in

dem Monumentum familiae der Marcella die Va-
lerii (oder Sclaven von Valeriern) vertreten , als 50
deren Patron meist ein (M. Valerius) Messalla er-

scheint (VI 4446. 4475. 4480. 4493. 4501. 4635.
4699. 4703. 4707). Da uberdies Sueton (Claud.

26) von Kaiser Claudius berichtet Vateriam Mes-
salinam Barbati Messalae eonsobrini sui ftliam
in matrimonium accepit . liegt es nahe, anzu-
nehmen, dass Marcella, die Tante des Kaisers
Claudius, in zweiter Ehe vermahlt war mit dem
Vater dieses Barbatus Messalla, dem cos. 742
= 12 M. Valerius Messalla Barbatus Appianus, 60
der in seinem Consulatsjahre starb. Borghesi
halt diesen fur den Sonn des Ap. CI. Pulcher
cos. 716 = 38 (Nr. 298), der von M. Valerius

Messalla cos. 701 adoptiert worden sei. Aus der
Ehe des Barbatus und der Marcella ging viel-

'

leicht Claudia Pulchra (Nr. 434) hervor. Vgl.

Borghesi Oeuvres I 415. MommsenCILVI
p. 909f. Klebs Prosopogr. 1407 nr. 866. Dessau

%m i

Pros. Ill 362 nr. 89. Znr Erlauterung der Ver-
wandtschaftsverhaltnisse diene die Stammtafel. *)
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424) Claudia Ti. f. Marcellina, Gemahlin des

[Ti. Claudius] Alpinus (Nr. 41), der spater durch

Adoption den Namen Bellicius Sollers empfing

(CIL V 3356. 3337. 3338 Verona), genannt auf

Ziegeln aus den J. 123, 125 und 126 n. Chr. (CIL

XV 934—936), Schwester oder Tochter des CI.

Marcellinus (Nr. 213).

425) CI. Marciola (in deT Inschrift Maqxioiln\),

vnaxwfi, Gemahlin des Ti. CI. Paulinus (Nr. 264),

Mutter des Ti. CI. Flavianus (Nr. 153), CIG HI 10

4380 bs Add. p. 1168 = Le Bas HI 1216 Kibyra.

426) Claudia Maria Maxima Martia Secunda,

clarissima femina, Gemahlin des P. Attius Pu-

dens Euflnus Celsianus (CIL VI 1379). [Groag.]

427) Claudia Nerviana, Gattin des T. Lici-

nius Hierocles, wahrend dessen Statthalterschaft

in Mauretania Caesariensis im J. 227 n. Chr.

(vgl. CIL VIII 9354; das Praenomen L. ist un-

richtig, Eph. epigr. V 968) ihm und der C, so-

schriften; Gue^rin Description des iles de Pat-

mos et de Samos 215 und CIL VI (s. sub II).

3. Miinzen: Eckhel VI 285f. Cohen 12 312ff.

und Mionnet (fast samtlich bei Cohen publi-

ciert). Neuere Litteratur: Lehmann Claudius

und Nero, Gotha 1858. S chille r Das r6m. Kaiser-

reich unter Nero, Berlin 1872; Geschichte der

rom. Kaiserzeit I 356fL Eanke Analecta a. a. O.

Klebs Prosopogr. imp. Rom I 409f.

II. Name. Sie wird einfach Octavia genannt

in der Litteratur, in den Inschriften CIL VI 5539,

8 9. 9037 (vor 53 n. Chr.). 8943. 9015 (nach 54)

und in den Arvalacten CLL VI 2040—2042 (58

—60 n. Chr,), auf den Mtinzen (Cohen I 312

nr. 1. 3. 313 nr. 1. 2. 5. 6. 7. Mionnet TH
262 nr. 1499. VI 72 nr. 244); KXavSla 'Oxtaovia

Guerin a. a. O. 215 (nach 54 n. Chr.); CLL

VI 921 c (vor 53 n. Chr.) ist v. 5—7 Oe-

tavia [.] Glaudi Gaesaris Aug. p. p. feiliai er-

wie ihrem Sohne Licinius Hierocles und den Toch- 20haltei>. In v. 1. 2 ist die_ Wiederherstellung un

tern llieroclia, Paulina und Axia eine Ehren-

inschrift in Caesarea gesetzt wurde, Comptes ren-

dns de l'acad. des inscr. 1889, 202 = Dessau
Inscr. lat. sel. 1356. [Stein.]

428) Claudia Octavia. I. Quellen. l.Littera-

rische. a) Tac. ann. XI—XIV. Nach Clason,

Tacitus und Sueton 51 ware fur die Regierungs-

zeit des Kaisers Claudius Aufidius Bassns als

Quelle anzunehmen, fur die Neros Cluvius Rufus,

sicher. Nach Mommsen ist zu erganzen [Clau-

diai Au]g. [nur]u[s oder der Name_ der Gens,

in welche Octavia durch datio in adoptionem kam
Der vollstandige Name ist nirgends erhalten. Ob

sie den Gentilnamen Claudia officiell gefuhrt

habe, lasst sich nicht mit Sicherheit feststellen

;

die bei Guerin mitgeteilte Inschrift ist fur sich

allein nicht beweisend. Sollte Octavia als Gentil-

namen aufzufassen sein, so ware damit gegeben,

Pabius Rusticus und Plinius der Altere (ebd. 15). 30 dass die datio in adoptionem, welche Dio LX
— - - - - '33 und Zonar. XI 10 berichten, in die Gens der

Octavier erfolgte. Andernfalls (und dieser An-

sicht sind Mommsen zu CIL VI 921cund Klebs

a. a. O.) ware festgestellt, dass Octavia auch das

Nomen der Gens, in welche sie durch Adoption

kam, nicht gefuhrt hat, welche Annahme durch

Dio a. a. 0. unterstfltzt wird, wonach die Adop-

tion sk ertQov ti yevog erfolgte, und damach ware

Octavia wie ein Cognomen gebraucht.

III. Abstammung und Familie. Octavia

Hiemit. stimmt_ fur Nero Fa bin Le= sources de

Tacite 452 uberein, welcher aber fur Claudius

Servilius Nonianus und Cluvius Rufus anninimt.

b) Cassius Dio. Hier kommen in Betracht LX
und LXI im Auszuge des Xiphilinos. Dio geht

in der fruheren Kaiserzeit viclfach auf dieselben

Primarquellen wie Tacitus zuriick (vgl. Wachs-
muth Einleitung in die alte Geschichte 600).

c) Zonaras X aus Dio geschOpft. Den hervorragen-

den historisehen Wert dieser Quelle betontRanke 40

Analecta [Weltgesch. Ill 2] 251ff. d) Sueton, Clau-

dius und Nero. Clason nimmt fur Claudius Ser-

vilius Nonianus (a. a. O. 51), fur Nero hingegen Fa-

bius Rusticus (ebd. 27) als Quelle an. e) Die unter

Senecas Namen erhaltene Tragfldie Octavia. Sicher

ist, dass sie von Seneca nicht verfasst ist, da in

ihr bereits Neros Tod bekannt ist; sie ist aber

bald nach dessen Tode (nach Ranke Werke LI

59ff. noch bei Lebzeiten des Kaisers) entstanden,

ist die Tochter des Claudius (Tac. ann. XI 32.

XII 3. 58. XIV 63. Dio LX 81. Suet. Claud. 27.

Zonar. XI 10. 12. Joseph, ant. Iud. XX 149. CLL

VI 5539. 9037) aus seiner dritten Ehe mitMes-

sallina (Tac. aim. XI 34. Suet. 27. Joseph, ant.

Iud. XX 149), Schwester des auf Anstiften Neros

in ihrer Gegenwart getOteten Britannicus (Tac.

a.m. XI 32. 34. XII 68. XHI 16. XIV 63. Suet,

„^. ^„^.^,. -,„ — . a. a. O. Joseph, ant. a. a. O.), durch die Ver-

Die altere Ansichtf welche noch~Bi'aun (Die Tra- 50 mahlung des Claudius mit Agrippina Stieftochter

gOdie Octavia und die Zeit ihrer Entstehung, 1863)

vertritt, dass der Dichter die Kenntnis der ge-

schichtlichen Thatsachen Tacitus verdanke, hat

Ladek im ersten Teil seiner Dissertation .De

Octavia praetexta' widerlegt. Nach Ladek a.

a. 0. kennt der Verfasser die Zeit aus eigener

Anschauung und ist an Sueton oder einen andern

Historiker als Quelle nicht zu denken. Diese letz-

tere Ansicht bekampft neuerdings G ere ke Seneca-

der letzteren und Stiefschwester Neros, durch

Neros Adoption in das Haus der Claudier dessen

Adoptivschwester (s. u.). Gattin Neros (CIL VI

8943. 2040—2042. Gue"rin a. a. O.; vgl. die

Mflnzen oben sub II. Tac. ann. XII 58. XIII 12.

XIV 1. 59. 60. Zonar. XI 11. 12. Suet. Claud. 27;

Nero 7. 35. 46. Joseph, ant. XX 153. Epit. de

Caes. V 5. Eutrop. VII 14. Schol. Iuven. VIII

215. Oct. 219, wo sie als soror coniunxque

studien (Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII 195—199), 60 Aitgitsti altera Iuno genannt wird) damit also

welcher die Beniitzung des Plinius zu erweisen

sucht. Uber die TragSdie vgl. noch Ribbeck
Geschichte der rOmischen Dichtmig III 84—88.

Ranke Werke Lr 59ff. Peter Geschichtliche

Litteratur der rOmischen Kaiserzeit I 183 und

die dort angegebenen Schriften. f) Vereinzelte

Erwahnungen bei Tac. hist, Joseph, ant. Iud.

Epit. de 'Caes. Eutrop. und Schol. Iuven. 2. In-

Schwiegertochter des Claudius und der Agrippina

(s. u.t.

IV. Jugend. Das Datum der Geburt lasst

sich nicht mit Sicherheit feststellen. Nach Tac.

ann. XIV 64 stand Octavia zur Zeit ihrer Ver-

bannung nach Pandataria (Juni oder Juli 62) im

20. Lebensjahre und musste sonach im J. 42

(zweite Halfte) oder 43 (erste Halfte) geboren sein.
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Nach Dio LX 5 fallt aber ihre Verlobung mit
Silanus in das J. 41. Keineswegs bietet, wie
Klebs a. a. 0. irrigerweise annimmt, der Urn-
stand eine Entscheidung, dass es in Suet. Claud. 27
heisst

:_

liberos Mit [Claudius] . . ex Messallina
Oetaviam et Britannicum; denn aus der Nach-
stellung des Britannicus an dieser Stelle kann
nicht geschlossen werden , dass Oetavia vor Bri-
tannicus auf die Welt kain (vgl. nur Joseph, ant.

Claudius 2896
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Durcb die Adoption Neros in das Haus der
Claudier, die nach Tac. ann. XII 25 (vgl. Suet.
Claud. 27; Nero 6) im J. 50 durch eine lex verftigt
wurde, nach Josephus (ant. XX 150) und dem mit
ihm so ziemlich tiberemstimmenden Zonaras (XI
10) der Verlobung vorausging oder gleichzeitig
mit ihr stattfand, wurde zwischen ihm und Oetavia
das Ehehindernis der Adoptiwerwandtschaft be-
griindet. Um dieses zu beseitigen, wurde Oetavia

avrco xai jiatdss syeyovsoav Bosravvixog w xai
Oxxaovia). Nipperdey (zu Tac. ann. XIV 64)
und mit ihm Schiller (a. a. 0. 92) nehmen an,
dass Tacitus // et vieesi'mo aetatis anno ge-
schrieben habe. Es ist jedoch auch niCglich, dass
lacitus das Alter der Oetavia nur surmnarisch
angegeben hat, wie er ami. XII 58 Nero an-
fangs 53 als sedecim annos natus bezeichnet,
obwohl er damals erst im 16. Lebensjahre stand

Zonar. XI 10), vielleicht in die Gens Oetavia, in
Adoption gegeben. Die Verroahlung erfolgte im
J. 53 und wurde durch grossartige Spiele ver-
herrlicht, die Nero anlasslich der Genesung des
Claudius gelobt hatte (Zonar. XI 11. Suet. Nero 7).

Die Ehe Octavias mit Nero war von allem
Anfang an eine ungliickliche (Tac. ann. XIV 63).
Nach aussen hin genoss CI. zwar alle Eechte der
Kaiserin; sie ftihrte den Titel Augusta (Ssfiaofii),n™»„ Ti- i. — i - , .

^,owsuoJ a"ic Buauu. jvaisenu; sie iunrte aen j.itei Augusta iifcora

nicht unbedingt verlasslich seien, beweisen Fehler
wie die unrichtige Bestimmung des Geburtsjahres
des Britannicus und der Verlobung der Oetavia mit
Nero (irrig in das J. 50 versetzt). Wenn man
sich aber far den Vorzng der taciteischen An-
gabe entschliesst , so muss man annehmen, dass
Oetavia noch vor erreichter Miindigkeit geheiratet
habe

;
indes wird die Aufschiebung der Hochzeit— die Verlobung fand schon im J. 49 statt —a, ., , ~p —-. —"" "" "• ™ ox"" i' — iieiu io; s. ouen int. syy». spater t>» n Chriwold mit der Lnmundigkeit der Oetavia zu er- 30 der Poppaea Sabina, welche er nach Beseitisninir

acten werden in den J. 58—60 auch Gebete fur
sie erwahnt (ob sie noch im J. 61 und 62 er-
folgten, ist zweifelhaft); sie musste sich aber, wie
Nero geaussert haben soil, mit den uxoria orna-
menta begntigen (Suet. Nero 35). Den Umgang
mit Oetavia mied Nero vollig und wandte zuerst
(55 n. Chr.) seine Sympathien der Preigelassenen
(Claudia) Acte zu (Tac. ann. XIII 12ff. Suet.
Nero 28; s. oben Nr. 399). spater (58 n. Chr.)

klaren sein. Wie man sich bei Hofe damals fiber
das Ehehindernis der Adoptiwerwandtschaft nicht
hmwegsetzte

, vielmehr aller gesetzlichen Mittel
zur Beseitigung desselben bediente, so scheint
auch das der impubertas der Oetavia beriicksich-
tigt worden zu sein.

Bald nach ihrer Geburt verlobte sie Claudius
mit L. Silanus (Tac. ann. XII 8. Dio LX 5 jwo-
selbst die Zeitbestimmung h xai hei tovxc,) d. i.

der Mutter (die sowohl die Hingabe an jene als
auch eine Verbindung mit Poppaea hochst ungern
sah, Tac. ann. XIII 12. XIV 1) und Gattin
heiratete (s. n.). Bis zur Entfernung der Oetavia
hatte er sie bei Otho, wie Tac. hist. I 13 be-
richtet, .untergebracht'.

Nach Enuordung des Kubellius Plautus be-
schloss Nero (62 n. Chr.) Oetavia, welche ihm
durch den Namen ihres Vaters und durch ihre41 n r•hr^ qi n -vt in 'o , A, \ ?.'-.
"""-" u«i i.>aiiieii lines \ axers una aurcn inre

tL A-l
]

' -^L XI
T
10

-
Suet Claud

-
21^ 40 Popularitat gefahrlich schien, zu verstossen undum diesen ausgezeichneten Jiingling aus vornehmer

Familie (Tac. a. a. O. iuvenem . . . clarum. Dio
a. a. O. dvtjQ ayadog) zu ehren (Dio LX 31. Zonar.
A_l lu).

V. Ehe mit Nero. Sobald Agrippina ihrer
Ehe mit Claudius sicher war, strebte sie die Ver-
mahlung ihres Sohnes mit der Kaisertochter
Oetavia an (Tac. ann. XII 3). Auch Dio LX 32
berichtet, dass Agrippina schon im J. 48 Nero

die so lange aufgeschobene Hochzeit mit Poppaea
zu feiern (Tac, ann. XIV 59. Octav. act. I und II).

Sie wurde zunachst ohne formliche Scheidung
unter dem Vorwande der Sterilitat (Tac. aim. XIV
60. Suet. Nero 35)_ aus dem kaiserlichen Palaste
entfemt, Gleichzeitig wurde von Poppaea die Be-
schuldigung des Ehebruches mit dem alexandri-
nischen Flotenspieler Eucaerus gegen sie erhoben
(Tac. a. a. 0. Oct. 107, hiezu Ladek a. a. 0. 21);-I* a„\. t °yrrnr i- , . ^ al;

- a -
a

- " UCE - ly"< mezu huaes. a. a. U. ail;
als bchwiegeraohn des Ckudius designiert habe 50 bei der Untersuchung, welche Ofonius (vgl. Fabi

a

(rov hev Aophiov rore jxlv yapfaor i<5 K/.avd(a)
a,iedt;i&); damit stimmt Zonar. XI 10 ubereiri,
nach welchem Agrippina St&oy/ievov ijSr/ rov yd-
fiov (namlich ihrer Ehe mit Claudius) die Action
einleitete. Mit Hulfe des Vitellius setzte sie es
durch, dass das Verlobnis mit Silanus, dem nach
Tac. ann. XII 4 Incest, nach Zonar. XI 10 Um-
sturzbestrebungen zur Last gelegt wurden. gelCst
wurde (Tac. a. a. O.j. Aus dem Umstande. das,

Revue de phil. 1897, 160—66) Tigellinus leitete,

verharrten nach Tacitus mehrere Sclavinnen, nach
Dios Darlcgung (LXI 13) nur eine in Treue zu
ihrer Herrin; nach Sueton (Nero 35) batten so-

gar samtliche als Zeugen einvernommene Per-
sonen die Unschuld Octavias vertreten. Tacitus
und Dio berichten tibereinstimmend , dass eine
der Sclavinnen dem inquirierenden Tigellinus so-
gar ins Gesicht gesagt habe, die Schamteile der<s;i n „.. a i o n \' T ™"*_^"""-»"«^. "«*=* g<ii mn uesicui gesagi naoe, aie »cnamteile derSilanus durch Selbstmord endete (Tac. ann. XLT 8), 60 Oetavia seien remer als sein Mund. Dass diese

erklart sich vielleicht die irrige Angabe Epit. de
Caes. V 5, Nero habe die Oetavia geheiratet.' nach-
dem er ihren Mann getstet. Nach der Vermah-
lung des Claudius mit Agrippina im J. 49 hielt
Memmius Pollio eine Rede im Senat, in welcher
der Kaiser gebeten wurde, Oetavia dem Nero zur
Frau zu geben (Tac. ann. XII 9). Die Verlobung
erfolgte noch im selben Jahre, nach Dio im J. 5(X

Sclavin nicht identisch ist mit der in der TragOdie
Oetavia auftretenden nittrix der Kaiserin, somit
der Dichter nicht Tacitus als Grundlage benutzt
hat. wird, was Ladek tibersehen hat, unanfecht-
bar durch CIL VI 8943 dargethan. wo die Amine
der Oetavia Valeria Hilara genannt wird. wahrend
jene Sclavin nach Dio Pytheas- hiess. Der form-
losen Verweisung vom kaiserlichen Hofe folgte

'ti

1
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die formliche Scheidung mit gleichzeitiger tiber-

lassung der Giiter des Plautus und AfraniusBurrus.
Oetavia wurde sodann nach Campanien verbannt
und ihr eine militarische Bewachung beigegeben
(Tac. ann. XIV 61). Infolge eines zu ihren Gunsten
unternommenen Volksaufstandes (Tac. a. a. 0.
Suet. Nero 35. Oct. 783ff.) beschloss Nero sie

zuriickzuberufen. Dariiber herrschte allgemeiner
Jubel im Volke, welcher sich in lebhaften Sym-
pathiekundgebungen fiirOctavia und Nero ausserte. 10
Die Statuen der Kaiserin wurden auf den Schul-
tern herumgetragen und mit Blumen bestreut,
die Poppaeas umgesturzt. Schon war die Menge
auf dem Capitol, als eine Abteilung von Soldaten
herbeieilte und das Volk zerstreute. Die Statuen
Poppaeas wurden nun wieder aufgerichtet (Tac.
ann. XIV 61, womit Oct. 82311. zu vergleichen).

Diese stellte dem Kaiser die Gefahr, die sich
aus einer solchen ,von Sclaven und Freigelassenen
der Oetavia inscenierten Bewegung' firr seinen 20
Thron ergabe, lebhaft dar und riet zu sofortiger

Beseitigung Octavias (Tac. a. a, 0.). Poppaeas
Worte verfehlten ihren Eindruck auf Nero nicht.

Anicetus wurde durch Versprechungen und Dro-
hungen gewonnen, sich selbst des straflichen Um-
ganges mit der Kaiserin zu beschuldigen (Tac.

ann. XIV 62) ; nach Suet. a. a. 0. gesteht Anice-
tus dolo stwpratam a se [Oetaviam] esse). Durch
die Stellung des Anicetus als Flottencommandant
von Misenum sollte die Beschuldigung emeu po- 30
litischen Anstrich erhalten. Diesmal nahm die

Untersuchung, "welche der Kaiser selbst fiihrte,

den von ihm gewtinschten Erfolg. Er erliess ein
Edict, in welchem er anfuhrte, Oetavia habe Ani-
cetus bestochen, die Flotte ihr zuzuftihren; im
Widerspruch mit dem friiheren Vorwurf der Ste-
rilitat wurde sie der Abtreibung der Leibesfrucht
(Tac. a. a. 0. Zonar XI 12 [loiydas xai yorjruag)
schuldig bezeichnet und mit Relegation nach Pan-
dataria bestraft (Tac. a. a. 0. Zonar. a. a. O.40
Oetavia 823ff.).

VI. Tod. Einige Tage nach ihrer Ankunft
in Pandataria wurde sie auf Geheiss Neros ge-
tfltet (Tac. ann. XIV 64. Zonar. XI 12. Suet.
Nero 35. Joseph, ant. XX 153. Eutrop. VII 14.

Schol. Iuven. VIII 215). Ihre letzten Lebens-
tage und die Todesart schildert Tacitus in er-

schutternden Worten. Nach seinem Berichte wur-
den der Oetavia die Adem geoffnet, und da in

Folge der Aufregung das Blut nicht ausfloss, sie 50
durch den Dampf eines heissen Bades getOtet.

Nach Suet. Nero 57 starb Oetavia an demselben
Tage, an welchem spater Nero endete, am 7. Juli

02 n. Chr. Bar Haupt wurde der Poppaea gebracht,
den Gottern wurden Dankfeste beschlossen (Tac.
a. a. O.).

VII. Charakter und Verhaltnis zu den
Verwandten. Oetavia wird als Frau von er-

probter Tugend (Tac. ann. XIII 12) und Sitten-

reinheit (vgl. das aji6<pdeyna bei Dio LXI 13 = 60
Tac. XIV 60) geschildert, die alle Unbilden ruhig
iiber sich ergehen liess (Tac. ann. XIX 59 quamvis
wodeste ageret) und infolge der vielen Schicksals-

schlage, die sie sdion in ihrer Jugend heimge-
sucht, es gelernt hatte, alle Begungen des Ge-
miites zu verbergen (otnnis affeetus absconder

e

didicerat Tac. ann. XIV 16).

Claudius war seinen Kindern ein guter Vater.

Wohl berichtet Tac. ann. XI 34, dass er beim
Tode der Messallina sich ganz gleichgiiltig ver-

hielt und ihn auch der maeror filiontm (womit
Britannicus und Oetavia gemeint sind) nicht aus
seiner Euhe brachte; dem steht aber gegenuber,
dass Messallina die Oetavia und den Britannicus
dem von Ostia heimkehrenden Claudius entgegen-
schickte, um ihn fur sich gtinstiger zu stimmen,
dass sie bei seinem Anblick ausrief : audiret Bri-
tanmiei et Octaviae matrem, und Narcissus zur
Verhiitung eines Umschwunges in der Gesinnung
des Kaisers die Kinder entfernen liess (Tac. ann.

XI 32). Dass Claudius bei der Wahl einer neuen
Gattin sich auch von Kflcksichten fur seine Kinder
leiten liess, geht daraus hervor, dass Narcissus,
welcher Paetina protegiert, zu ihren Gunsten an-

fiihrt: haudquaqitam novercalibus odiis visura
Britanniewn et Oetweiam promma suis pignora
(Tac. ann. XII 2), und Vitellius in seiner Rede
im Senat die Agrippina als eine Frau bezeichnet,
der er getrost seine kleinen Kinder iibergeben
konne (Tac. ann. XII 5). Bei Sueton (Claud. 32)
findet sich noch erwahnt, dass Claudius jede Mahl-
zeit gemeinsam mit seinen Kindern eingenommen
habe. MitRucksicht auf dieMachinationen der Agrip-
pina (Tac. ann. XII 42) insbesondere beim Tode des
Claudius, wo sie wahrend derVorbereitungen zurEr-
hebung Neros die Zugange zu den Gemachern Octa-
vias und ihres Bruders mit Militar besetzteund beide
am Verlassen derselben binderte (Tac. ann. XII
58), konnte das Verhaltnis zu dieser zunachst wohl
kein freundliches sein. Eine Anderung trat mit
der Ermordung des Britannicus ein, Agrippina
schloss sich seither enger an Oetavia an (Tac.

ami. XIII 18), und mit ihrem Tode verlor Oetavia
auch ihre letzte Stiitze. Welche Verehrung Oe-
tavia im Volke genoss

,
geht daraus hervor, dass

sie auf den Miinzen (Eckhel VI 285. Mionnet
IV 123 nr. 697; Suppl. VII 471) tea 'Oxra^ia
genannt wird und ihr in Rom (Tac. ann. XIV 61)
und ausserhalb. Roms (vgl. Gue'rin a. a. 0.) Ehren-
statuen gesetet wurden. Die grosse Popularitat,

deren sie sich erfreute, und die , wie oben erwahnt,
in Nero den Entschluss, sie zu beseitigen, her-

vorrief (vgl. noch Oct. 880ff.), erklart es, dass ihr

Ende bald nach Neros Tod zum Gegenstand einer

Tragoedie gemacht wurde und dass sie in Er-
zahlungen des Volkes (Suet. Nero 46) und cbro-

qj&eyfiara (Ausspriiche des Burrus und der Pytheas
Dio LXI 13) fortlebte. [Brassloff.]

429) C[la]udia 0[res]tia Agrippina, Tochter
des Ti. CI. Dryantianus Antoninus (Nr. 141), s.

den Stammbaum zu Nr. 39.

430) Claudia Papia Netonia Insteia Praene-

stina, cflarissima) pftiellaj, CIL VI 2429 = 31652.
Vgl. Nr. 411. [Groag.]

431) CJlaudia] Paula,
?J

xQa[xiaTt]] ovvx).?]-

zixrj, erwahnt in einer Ehreninschrift ihres Bru-
ders, dessen Name selbst nicht erhalten ist, CIG
HE 4157 Sinope.

432) Baebia Fulvia Claudia Paulina Grattia

Maximilla, s. Bd. II S. 2734 Nr. 48. [Groag.]

433) Claudia Peregrina, anlasslich deren Hoch-
zeit mit dem Centurio und spateren (seit 89n. Chr.?)

Primipilus A. Pudens Martial das GedichtIV 13
rerfasst. Vgl. Friedlander zu Mart. I 31.

[Stein.]

4S4) Claudia Pulchra, sobrina der alteren
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Agrippina, Mutter des im J. 27 n. Chr. ange-

klagten Quinctilius Varus (Tac. aim. IV 66), dern-

nach Gemahlin des P. Quinctilius Varus, der im.

Teutoburger "Waldo fiel. Nach Borghesis nicht

ganz einwandfreier Vermutung (Oeuvres I 417)
war sie die Tochter des M. Valerius Messalla Bar-
batus Appianus (eines geborenen Claudiers ?) und
der Claudia Marcella (Nr. 423, s. d.). Ihr Sohn
wird von Tacitus (a. a. 0.) als Verwandter des

Kaisers Tiberius bezeichnet. Im J. 26 n. Chr. 10
klagte sie Domitius Afer der Unzucht und Maje-
statsverletzung an und erwirkte ihre Verurteilung
(Tac. ann. IV 52). [Groag.]

436) Claudia Quinta, nach Cic. Cael. 34 pro-
genies, also wahrscheinlich Ehkelin des Ap. Clau-
dius Caecus, etwa Tochter von Nr. 304. Von der
Ankunft des heiligen Steins der idaeischen Gotter-

mutter in Rom im J. 550 = 204 sagt Livius

XXIX 14, 12: Matronae primores eivitatis, inter

quas uitius Glaudiae Quintae insigne est'rumen, 20
aeeepere; eui d/ubia, ut traditur, antea fama
elariorem ad posteros tarn, religioso ministerio

pudicitiam fecit. Dieselbe allgemeine Anschauung
und Kenntnis von CI. Quinta flndet sich bei Cic.

Cael. 34 ; har. resp. 27. Plin. n. h. VII 120. Macrob.
sat. II 5, 4, sowie bei Diodor XXXIV 33, 2, der

nur aus Versehen oder Fliichtigkeit eine Valeria
statt der Claudia nennt. Dagegen ist diese ein-

fache Notiz bei anderen Autoren zu der folgenden
Erzahlung ausgestaltet worden: das Schiff mit 30 (Praeneste)

436) Claudia Eegilla, Gattin des M. Antonius
Antius Lupus (s. Bd. I S. 2614 Nr. 37), Mutter
der Antia Marcellina (CIL VI 1343 = IGI 1398).
Moglicherweise war sie die Tochter des Ti. CI.

Bradua Atticus (Nr. 87). [Groag.]

437) Claudia Eufina, sclifine Frau, von Martial
als Muster einer braven Gattin und Mutter ge-
ruhmt, Mart. XI 53. Die Grabschrift einer Claudia
Eufina CIL III Suppl. 8177. [Stein.]

438) Claudia Sabinilla, Tochter des (Appius)

Claudius (Nr. 16, s. d.). Das Cognomen Sabinilla

gab dieser seiner Tochter offenbar deshalb, um
dadurch ihre (angebliche) Abstammung von den
alten Claudiern zu bekunden. [Groag.]

439) Claudia Sacrata, eine Frau"aus dem Volk
der Ubier, Tac. hist. V 22.

440) Claudia Salvia, Gemahlin des Procurators

von Numidien L. Titinius Clodianus, aus deT Zeit

Caraeallas, CIL VHI 8329 (Cuicul). [Stein.]

441) Claudia Sestia Cocceia Sev[ejriana, Ge-
mahlin des Q. Lollianus Plautius Avitus, Mutter
der Lolliana Plautia Sestia Servilla (stadtrfimische

Inschrift Bull. com. XI 1883, 216 nr. 614 = Des-
sau 1155).

442) (Claudia) Sosipatra, Tochter des Ti. CI.

Hermias (Nr. 174), s. d, [Groag.]

443) Claudia Ti. filfia) Taurilla, Gattin des

Q. Marcius Victor, Mutter des praetorischen Le-
gaten Q. Marcius Faustinianus , CIL XTV 2931

dem Symbol der Gsttermutter sei im Tiber auf
eine Unticfe geratcn und unbeweglich stecken ge-

blieben; da sei CI. Quinta hervorgetreten, habe zu
der Gottin gebetet, sie mOge ihr folgen, wenn sie sie

als keusch und rein erkenne, und habe dann muhe-
los das Schiff vorwarts gezogen (Ovid. fast. IV
305—344; ei Ponto I 2, 141. Proper! V 11, 51f.

Seneca de matrim. frg. 80 Haase. Sil. Ital. XVII
23—45. Stat. silv. I 2, 245f. Suet. Tib. 2. Solin.

[Stein.]

444) (Claudia) Theonis, Tochter des Ti. CI.

Hermias (Nr. 174, s. d.).

445) . . . ia Asinia [Cla]udia Tiberia .... atia

Statilia Paulina Iuliana Philippa, s. unter Asi-
nius (Bd. II S. 1604 Nr. 41).

446) Claudia Titia[n]a, Tochter des CI. Ti-

tianus (Nr. 368), s. den Stamrabaum zu Nr. 39.

447) Claudia Tlepolemis, Enkelin des CI. Ore-

stes (Nr. 257), Tochter des CI. Iulianus (Nr. 191),
I 126. Lactant. div. inst. II 7, 12. Appian. Hann. 40 Schwester des CI. Orestes (vgl. Nr. 257), Gemahlin
56. Mian. or. V p. 160). Der Auct. de vir. ill. 46,
If. spricht von einer Weissagung der sibyllinischen

Biicher (Sil. Ital. von einer solchen des Priesters

der Gottin, Appian. allgemein von Weissagungen),
dass die keuscheste Frau allein das Schiff bewegen
konne, und macht C. zur Vestalin; ebenso erscheint

sie bei Herodian. I 11, 10—13 als eine Vestalin,

aber ohne Namen. Nach Ovid. fast. IV 326 ist

die Sage dramatisiert worden; Iulian. or. V p. 161

B

des Senators Aurelius Polemo, Mutter des Sena-

tors Antonius Iulianus, aveipid des Asiarchen Ti.

CI. Polemo, dessen Nachkommenschaft gleichfalls

dem Senatorenstande angehorte. Griechische In-

schrift aus der Kibyratis, Denkschr. Akad. Wien
XLV 1897, 4 nr. 11, vgl. nr. 8—10. 12. Bull,

hell. 1878, 594. 1891, 554.

448) CI. Varenilla, Tochter des CI. Varenus
(Nr. 370), Gattin des M. Censorius Paullus, starb

erwahnt ihre haufige Darstellung bei Historikern 50 wahrend der Statthalterschaft ihres Gemahls in
und auf Bildwerken. Eine Statue der CI. stand
in der Vorhalle des Tempels der Gottermutter und
blieb bei den zwei Branden dieses Heiligtums unver-
sehrt (Val. Max. I 8, ll. Tac. ann. IV 64). CI.,

das Schiff ziehend, ist dargestellt auf dem Relief
einer Basis des capitolinischen Museums (Helbig
Fiihrer I 334 nr. 433), das nach der Inschrift

(CIL VI 492) Matri deum et navi Salviae ge-
setzt ist. Zwei andere Steine (CIL VI 493. 494)
tragen dieselbe Weihinschrift , auf Grand deren 60
irrig Xavisalvia als Beiname der vergottlichten
CI. Quinta aufgefasst worden ist(Prell er-J'ordan
R6m. Myth. s II 58, 1), wahrend vielmehr Salvia
der Name des Schiffes ist (Mommsen z. d. Inschr.

Bloch Philol. LII 581f.). [Munzer.]

Aquitanien (CIL XIII 1129 Limonum Pictonum).

449) Claudia Vera, c(larissima) ffeminaj,
Lanciani Silloge aquaria 221 nr. 65 = CIL XV
7434. [Groag.]

450) Claudia Vi[biana11. befand sich unter

den 110 Matronen, die an den Saecularspielen

des J. 204 n. Chr. teilnahnien , Acta ludorum
saecularium, CIL VI 32328. Zu ihrem Namen
vgl. Nr. 256. [Stein.]

451) Clau(dia) Vilia Proc(u)la, genannt in der

Inschrift CIG III 4248 Tlos (wohl Grabschrift

ihrer Sclaven). Sie wird zu identificieren sein

mit Vilia Procula, der Tochter des Ti. CI. Fla-

vianus (Nr. 154, s. d.). [Groag.]

NachtrMge und Berichtigungen

zum dritten Bande.

Um eine Verzettelung der unvermeidlichen Nachtrage und Berichtigungen zu vermeiden, werden sie

in besonderen Supplementheften vereinigt werden ; an dieser Stelle erscheinen nur die, deren baldige

VerBffentlichung den Verfassem oder der Redaction wtinschenswert schien.

S. 18, 53ff. (Baris Nr. 9) ist so zu lesen:

Name eines agyptischen, aus Brettem nhv-
&t]Sov (Herod. II 96) zusammengefugten und in-

wendig mit Papyrus gedichteten, schwerfalligen

Nilfahrzeugs. Die bisher ubliche Erklarung des

Wortes izi.irdrjd6v , nach welcher die B. klinker-

weise, d. h. mit dachziegelartig iibereinander

greifenden Planken gebaut war (Graser Seewesen
d. alt. Agypt. 12. Breusiu g Nautik d. Hellen. 35) 1ft
widerlegt E, Assmann Herm. XXXI 180ff. Dem-

u

nach bestanden die Wande der B. (abweichend
von der Bauart der Griechen) nicht aus langen,

auf Spanten genagelten' Planken , sondern waren
vielmehr (ahnlieh dem Aufbau einer Ziegelstein-

mauer) aus kurzen Brettem reihenweise neben- und
iibereinander mittels Zapfen zusammengefiigt, wo-
bei Kante auf Kante stiess (also ,karviel') und
eine glatte Aussenwand des Schiffsrumpfes ent-

stand. Bau und Fahrt der B. beschreibt Herod.

a. a. 0., vgl. 41. 60. [E. Assmann.]
20

S. 55, 59 ist einzuschieben

:

BaaUeizai, Phyle auf Amorgos, Bull. hell.

VIII 446 (Zeit des Augustus). [W. CrOnert,]

S. 99, 26 ist einzuschieben:

Basilios, Monatsname des kretischen Ealen-
dariums , nachmals 31 tagig = 23. August bis 30
22. September, bezeugt durch das Florentiner

Hemerologium. [Kubitschek.]

S. 140, 22 (Batis) ist einzuschieben:

2) Bang, Schwester des Epikureers Metrodoros,

Gattin des Idomeneus; an sie schrieb Metrodoros

philosophische Briefe, s. A. KOrte Jahrb. f. Philol.

Suppl. XVn 556. [W. Cronert.]

S. 145, 66 ist einzuschieben

:

*

liatromios (Paton-Hicks Inscr. of Cos
nr. 27, 1. 8. 12. 38, 12), Nebenform des Monats-
namens Badromioa; s. 0. S. 595, 50ff.

[Kubitschek.]

40

S, 184, 59 (Beellefarus) fiige hinzu:

Vgl. aueh die wichtige Anmerkung zu CIL
VI 30934 und die Inschrift CDL VI 31168.

[Cumont.]

S. 257, 2 (Be 11 on a) fiige hinzu:

CIL VIII 5521. 5708 (saccrdos B.). 7111. 7957
(templum B.). 7958. 10623. Ephem. epigr. V 1177.

[Aust.]

S. 279, 39 ist einzuschieben:

Bereiaros (BrjQrjtaQo;), Castell in der byzan-
tinischen Eparchie Thrake, von Iustinian I. an-

gelegt, Procop. de aedif. IV 11 p. 305 Bonn.
[Oberhummer.]

S. 523, 57 (Bithynia) fiige hinzu:

Baumcultus in Bithynien und ein Fest des

Kalathos der Artemis (Bendis) am Rhebas, zu
dessen Zeit man 50 Tage lang keine Reise unter-

nehmen darf, weist Usener Rh. Mus. L 1895,
145 aus der Vita des Abtes Hypatios (unter Ar-
kadios) nach. [Ed. Meyer.]

S. 596, 17 ist einzufugen:

Boerebista s. Burbista (u. S. 2903f.).

S. 833, 17—19 (Briana) ist zu lesen:

Die Ruinen sind aufgefunden von Ander-
son, 1% (engL)Meilen nordwestlich von Burgas,
neben der Strasse nach Tatarkoi (Athenaeum 1897
nr. 3652, 566); dadurch erledigen sich die anderen
Ansatze von Ramsay Journ. HeU. Stud. IV 407
und Phrygia II 576ff. [Ruge.]

S. 880f. (Britomartis) hatten die Ausfuhrungen
von K. Wernicke 0. Bd. II S. 1370ff. 1382 be-

rucksiehtigt werden mussen, auf die wenigstens
hier verwiesen werden soil.
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S. 1060, 36 ist einzufiigen:

Burbista, Name eines dakischen Konigs. Bei
Strabon begegnet dieser Name viermal, aber die
Hss. schwanken in seiner Wiedergabe. VII 298
haben sie BvQtjSloxag, doch ein Parisinus (nr. 1393
= C bei Kramer) liest Bvofttozag, also ohne e

zwischen den beiden ersten Silben; XVI 762 ist

ohne Variante Bvqs^Ioto. uberliefert; VII 303

keltischen Boier und Taurisker, welche iiber die
Donau bis an die Theiss vorgedrungen waren,
dehnte wieder das dakische Gebiet bis an die
Donau im Westen aus und machte Plilnderungs-
zilge zu den am Schwarzen Meere angesiedelten
Griechenstadten und selbst bis nach Makedbnien
und Illyrien hinein. Diese steigende Macht des
B. und seine immer weiter sich ausdehnenden
und rOmische Provinzen, wie die mit den EOraern

und 304 dagegen haben alle Boioefiiotag, nur der 10 verbfindeten und bei ihnen Schutz und Hulfe
beste Parisinus (nr. 1397 = A bei Kramer, vgl
Gutschmids Comm. critic in prologos Trogi
Pompei in Rtihls Ausg. des Iustin LIX) hat am
Eande beigeschrieben : BeiQepvoxas. Bei Iordanes
de origine actibusque Getarum 11 § 67 haben die

besten Hss. Buruista, was gleich Burvista ist

;

bei dem haufigen Wechsel von «rund b in den
Hss. stent ferner Burvista for Burbista, so dass
also die Formen des Namens bei Strabon- und Ior-

danes bis auf die verschiedene Wiedergabe der 20
ersten Silbe sich vallig entsprechen. Dass wirk-
lich das zweite Element dieses Namens mit b
(-bista) nieht mit v (-vista) anlautete, schliesse ich
aus dem Vorkommen desselben Elementes in

anderen Eigennamen; auf einer moesischen In-
schrift (CIL III Suppl. 7437 h 19) flndet sich der
leider verstummelte Name Vol . . . obusta und im
32. Prolog des Trogus Pompeius haben die besten
Hss. einen KOnigsnamen Rubobosten. Zwar corri-

suchenden Griechen am Pontos Euxeinos bedrohen-
den und schadigenden Eaub- und Beuteziige ver-

anlassten Caesar, einen Krieg gegen die Daker
zu planen. Aber bevor dieser Plan ausgefuhrt
wurde, starb CaesaT, und kurz vor oder nach ihm
auch B. Nach seinem Tode zerflel wieder sein
Eeich, und an die Stelle einer geeinigten und da-
durch starken Nation traten wieder die vielen
Teilherrschaften.

Ich glaube in meinem Artikel Dacia gezeigt
zu haben, dass die Kelten in der Theissebene
Eindringlinge waren, dass also B. gegen sie zog,
um altdakisches Gebiet wieder zuruckzuerobern.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist die

Vernichtung der Kelten durch B. wohl ein Act
der Notwehr, jedenfalls nicht ein Act reinster

Willkiir und ausgepriigter Lust am Eauben und
Morden gewesen. Freilich weiss ich keinen Grand,

giert putsch mid (a. a. Q) Bvbobosten iaBu- 30 seine gegen die griechischen Colonien und jen-
j....j.„ j

'-u J L -- J
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se;t s der Donau bis in das rOmische Provinzial-

gebiet unternommenen Plunderungsziige zu ent-

schuldigen ; hier mag Beutelust mitgespielt, hier
mag die ungebandigte Lust an Abenteuern und
der durch die glikklichen Unternehmungen gegen
die Kelten im Westen und gegen die Bastarner
im Osten — denn niemals konnte er die griechi-

sche Stadt Olbia bekriegen und zerstOren, wenn
er nicht vorher im Lande zwischen Karpathen

Wahrend bei Iordanes das erste 40 und Schwarzem Meer die Ubermacht der Bastarner,
welche sie hier noch kurz vor B,s Eegierung ge-
habt hatten, gebrochen hatte — genahrte und
gehobene Stolz den Konig getrieben haben. Hier
steht der Konig noch unter der Macht der bar-

barischen und durch keine hOhere Cultur gemil-
derten Gewohnheiten. Dieser Zug in seinem
Wesen verdient hervorgehoben zu werden , da
gerade ihm eine religiose und sittliche Erhebung
seines Volkes zugeschrieben wird; er gewohnte

50 sein verwildertes und heruntergekommenes Volk

robunten und versteht dfminter denselben Mann,
welch en Strabon Boirebista, Iordanes Burvista
iiennen. Diese letztere Annahme ist aber falsch

;

es mussen notwendig zwei Manner sein (s. Art.
Dacia). Mag man nun mit Gutsehmid Bu-
robmten lesen oder das hsl. Rubobosten beibe-
halten, der Anlaut des zweiten Elementes stimmt
genau zujenem ... obusta der moesischen Inschrift.

Und dies -busta wird von jenem -bista nicht ver-
schieden sein.

Element Bur- lautet, schwanken Strabos Hss
in der Wiedergabe gerade dieses Lautes (Boi-
Qe§lazag — Bvoefttozas — BeigefSvoTag) ; man be-
findet sich offenbar in "Dbereinstimmung mit un-
serer trberlieferung, wenn man fur das erste Ele-
ment Bur-, fur das zweite -bista und fur den
ganzen Namen Burbista festhalt. Eine Ety-
mologie dieses Namens versucht Tomaschek
Die alten Thraker II (S. - Ber. Akad. Wien
€XXXI) 16.

B. soil nach Iordanes a. a. O. schon regiert

haben, als Sulla in Rom sich der Dictatur bemach-
tigte. tiber diesen Ansatz vergleiche man, was
daruber hier unter Dacia gesagt ist. Besser be-
glaubigt ist Strabons (a. a. O.) Aussage, dass der
Konig in einem Aufstand urns Leben kam um
•dieselbe Zeit, als in Eom Caesar getotet wurde.
Hiermit stimmt, dass wir in der unmittelbar auf
die Ermordung Caesars folgenden Zeit auf dakl

wieder an Gehorsam, tibte es in Zucht und machte
es wieder massig. Sollen die Daker doch, durch
B. dazu bewogen, den Weinstock ausgerottet und
fortan ohne diese kostliche Himmelsgabe gelebt

haben. Sein Genosse in diesem Eeformwerk war
ein Priester Namens Dekaineos. Aber von diesen

Eeformen bis zur Ausrottung der den barbari-

schen Volkern tief innewohnenden Eaub- und Beute-
gier ist ein weiter Weg und erfordert wohl auch

sehem Gebiete mehrere Fiirsten und mehrere Herr- 60 mehr Zeit als B. dazu beschieden war. Schade
schaften finden. B. hatte — und das ist sein
grosstes Verdienst — die vielen Stamme Dakiens
geeint und hatte durch diese Einigung zu Macht
und Ansehen gebracht, was fruher durch seine
Zersplitterung vielfach zur Beute seiner umwoh-
nenden Feinde geworden war. An der Spitze
eines wohlgeubten Heeres, welches 200 000 Streiter
in sich begriffen haben soil, vernichtete er die

bleibt es, dass unsere Quellen so wenig iiber diesen
Kfinig melden; es ware interessant, mehr Details
fiber ihn und seine Eeformen zu wissen. Das
Beste fiber ihn bietet Strabon (VII 303f.); was
Iordanes hat (c. 11), besitzt wenig Wert, t'ber

Dakien und dakische Verhaltnisse zu seiner Zeit,

muss ich auf meinen Artikel Dacia verweisen.

[Brandis.]
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S. 1166, 55 (Cacus) ist hinzuzuftlgen

:

Mit dieser Darstellung des Cn. Gellius bringen
G. KOrte (Etrusk. Spiegel V S. 166—172) und
zurftckhaltender auch P. Munzer (Eh. Mus. Lin
1898, 598ff.) folgende Darstellung eines aus Bol-

sena stammenden etruskischen Spiegels (Korte
a. a. O. V Taf. 127) zusammen: in der Mitte
sitzt ein leierspielender JungHng, Oaou, davor

noch mit Benutzung der Constantinopolitanischen
Chronik bis 418 und spater von Zeitgenosson der
erzahlten Ereignisse (die Eegenten werden 455-493
mit dfominus) n(osUr) bezeichnet) fortgesetzt,

wahrscheinlich seitdem die Eesidenz nach Eavenna
verlegt worden war, in Eavenna; diese Fort-
setzungen sind in Bezng auf die orientalischen

Consuln unvollstandig und berichten nur Dinge,
welche fur Italien von Interesse sind. Hoi der

-

etwas tiefer ein kleinerer Jiingling mit einer 10 Egger N. Archiv I 344 will mehrere Eedactioneu
Schreibtafel auf den Knien, Artile, hinter den
beiden sind zwei geriistete Krieger sichtbar, be-
reit, aus dem Hinterhalte hervorzustttrzen, Caile

Vipinas und Avle Vi/pinas; verwandte Darstel-

lungen, aber ohne den Jiingling mit der Schreib-

tafel und durch mehrere andere Figuren erwei-

tert, finden sich auf drei etruskischen Aschen-
kisten (Korte Urne etrusche II 2 Taf. 119 p. 254—258). Den weitgehenden Combinationen K r t e s

unterscheiden : eine, welche vor das J. 455 fallt

;

eine zweite, die mit 493, eine dritte, die mit
493, eine vierte, die mit 526 schloss, und eine

weitere Fortsetzung etwa bis zum J. 572. Es
ist Grand zu der Annahme vorhanden, dass nach
Wiederherstellung der byzantinischen Herrschaft

oder wenigstens nach der Einnahme von Eavenna
durch Belisar Marimten, Bischof von Eavenna
546—556 oder 557 (s. d.), eine Fortsetzung ge-

vermag ich nicht zu folgen, aber auch Munzer 20 schrieben und den alteren Teil flberirbeitet hat,

scheint mir, wenn er trotz mancher Skepsis an
der Deutung. auf den Untergang des .Sangers
und Sehers' Cacus festhalt, zuviel Vertrauen auf
ein Stuck einer Denkmalergattung zu setzen, an
der er die .erstaunliche Kraft der Phantasie' und
die ,noch grenzenlosere Willkur in der Hinzu-
ffigung der Namen' selbst hervorhebt.

[Wissowa.]

^. 1277, 54 (Caelus) ist hinzuzufugen

:

E. v. Schneider Arch.-epigr. Mitt. XVIII
1895, 1851 - [Wissowa.]

Zu S. 1622, 3 (Carthago nova) bemerkt der

Herr Verfasser:

Die Berufung auf die Karte von F. Coello,
Madrid 1876, beruht, wie ich erst jetzt feststellen

kann, auf einer Verwechslung. Coellos Karte

Excerpte oder Benutzung der italischen Chro-
niken sind nach Mommsen a. a. O. in den fol-

genden uns erhaltenen Schriften nachzuweisen

:

1. Antmymus Valesianus, s. d. — 2. 8. Fasti
Vindobonmses priores und posteriores. fruher

als Anonymus Cuspiniani (der sie in semen De
consulibus Eomanis commentarii, 1553* zuerst

beniltzte) bezeichnet; sie sind erhalten in dem
Wiener Codex 3416; die priores, welche die bessere

SO Tradition darstellen, reichen bis zum J. 403 und
nach einer Liicke von 455—493; die posteriores

reichen mit einer Lticke bis zum J. 387 und ent-

halten dann noch die Jalire 438—455 und 495
bis 539 ; hierher gehOren auch die zuerst von d e

Eossi (Bullett. di archeol. christ. 1867) heraus-

gegebenen Exeerpta Sangallemia, welche in dem
Cod. Sangall. 878 die trberschrift exeerpta ex
chronica Horosii haben, aber von einem Schreiber

der Mitte des 9. Jhdts. aus dem Archetypus der
des KOnigreichs Murcia mit dem Plane von Car- 40 fasti Vindobonemes , und zwar aus den priores,
tagena ist noch nicht erschienen; meine Angabe
bezieht sich auf eine Karte der Stadt und ihrer

Umgebungen vom J. 1876, die ich im J. 1881
in Cartagena selbst einsah. [Hiibner.]

S. 1780, 43 (Castus Nr. 4) fttge hinzu:

Hieron. contra Iovin. II 5 = Migne 23, 291
de ciborum sibi placent abstinentia, quasi non

zusammengestelltwurden; diese Auszuge erstrecken

sich auf die Zeit von 390—573. — 4. Das Pa-,
sekale Campanum des Cod. Vat. reg. 2077 (Mon.
Germ. a. a. O. 745) enthalt, ausser den Consu-
laten einige wenige Notizen, die aus den italischen

Chroniken geschopft sind; s. d. — 5. Der eon-
tinuator Prosperi Havniemis aus dem Cod. 454
der kOniglichen Bibliothek in Kopenhagen (zuerst

herausgegeben von Hille Berlin. Dissert. 1866),
et superstitio gentilium castum Matris Deum 50 geht auf eine um das J. 625 oder im J. 641
observet et Isidis; vgl. epist. 107, 10 = Migne in Italien '

22, 876 faciunt hoc cultores Isidis et Cybeles, qui .

gidosa abstinentia phasides aves ac fumantes
turtures norard, ne scilicet Cerealia dona con-
taminent. [Wissowa.]

S. 2460, 62 ist einzuschieben

:

Chronica Italica, auch mit einer zu engen

zusammengestellte Compilation des

Hieronymus und Prosper und Isidorus zuriick,

welche ausserdem seit 388 auch die italischen

Chroniken beniitzte , die seit 455 die Grund-
lage bilden. Die Kopenhagener Hs. bietet diese

Compilation in verkurzter Form ; die Notizen aus
den Chroniken sind teils in den Text aufgenommen,
teils am Eande hinzugefugt. — 6. Der sog. Bar-
barus Scaligeri, zuerst von Scaliger imj. 1606

Bezeichnung Eavennatische Chroniken genannt ; 60 ediert, aus dem Cod. Paris, lat 4884, eine Eiick
was uns aus ihnen erhalten ist, ist znsammen-
gestellt und ediert von Mommsen in den Chro-
nica minora I, Mon. Germ. Auct. ant. E 249ff.

Sie sind hervorgegangen aus einer systematischen
Uberarbeitung der nach Constantinopel ubertra-

genen Consularfasten, die, wie es scheint, ursprung-
lich mit dem J. 387 endete und wahrscheinlich
in Rom selbst entstafiden ist. Sie wurde zuerst

iibersetzung aus einer nach 387 geschriebenen

Alexandriner Chronik, welche die italischen Chro-
niken bis 387 benfltzte. Der Codex hat eine

Lflcke von 101—295 n. Chr. — 7. Agnellus, der

in der ersten Halfte des 9. Jhdts. in Eavenna
den Liber pontificalis ecclesiae Eavennatis schrieb,

hat die italischen Chroniken vielfach bis in die

ersten Jahre der Langobardenzeit hinein benutzt



2907 Nachtrage und Berichtigungen zum Written Bande, 2908

(Mon. Germ. Script, rer. Langob. 275ff.). — 8. Pro-
sper Tiro, s. d. — 9.' Ein um einige Xotizen be-
reicherter Auszugdes Tiro im Cod. Vat. reg. 2077.—
10. Marcellinus comes in seiner Chronik; s. d. —
11. Cassiodor in seiner Chronik; s. d. — 12. Ior-

danes in den Getica durch Vermittlung der Gothen-
gesehichte Cassiodors; s. d. — 13. Marius von
Aventieum in den Notizen seiner Chronik. die
sich auf Italien beziehen; s. d. — 14. Paulus
Diaconus, sowohl in der romischen als audi in
der langobardischen Geschichte; Droysen in der
praef." seiner Ausgabe, Mon. Germ. Auct. ant. II

p. LVII und Mommsen N. Archly V 77ff. —
15. Theophanes in seiner 812 erschienenen Chro-
nographie. — 16. Einige den Ostercyklen des
Dionysius Exiguus in einigen Hss. beigefugte No-
tizen, zusammengestellt von Mommsen Mon.
Germ. Auct. ant. IX 751ff.

Perner schliesst man aus der tibereinstirnmung
von einigen Stellen der Chronik des Isidorus und
des bis zum J. 624 reiehenden Attetwrium mit
Stellen aus der Langobardengeschichte des Paulus
Diaconus, mit den spateren Teilen des Conti-
nuator Prosperi Hamiemis, mit Beda, class aueh
noch zur Langobardenzeit eine ostrSmisch-italische

Chronik fortgesetzt worden ist.

10

Vgl. jetzt hauptsachlich Mommsens Edition
im ersten Bande der Chronica minora saec; IV.
V. VI. VII (Mon. Germ. Auct. ant. IX) mit den
Eiuleitungen und von Mheren Arbeiten Waltz
Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss. 1865, 8 Iff. und
Holder-Egger Neues Archiv I 215ff. (mit dem
Versuche einer Eeconstruction S47ff.), woselbst
auch die altere Litteratur berlicksichtigt ist.

[Hartmann,]

S. 2718, 8 (Claudius Nr. 139) ist hinzuzuffigen:

Wir besitzen auch noch Inschriften von Frei-
gelassenen des Drusus, die, wahrscheinlich nach
seinem Tode, in den Besitz anderer Mitglieder
des kaiserlichen Hauses ubergegangen sind und
nach ihrem ursprunglichen Herrn das Cognomen
Drusianus angenommen haben, Hfilsen Bdm.

'

Mitt. Ill 224. Ob die aqua Drusia (invmta
20 perductaqw est a Druso Polem. Silv. Mommsen

Chr.min. 1 546) von dem alteren oder dem jiingeren

Drusus stammt, ist nicht bekannt, ebensowenig
wo sich diese stadtrOmische Wasserleitungbefand;
vgl. Jordan Topogr. II 229. [Stein.]


